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Aufruf ffir eine erweiterre

SF-Sondemummer
Feminismus

Seif Idngerem ist die SF-Sondernum—
mer Feminismus vergriffen. Die

Nochfrage héh‘ Jedoch on. so doB
wir uns elne auf 100 Seh‘en erwener’re
und verdnderfe Neuoufloge vorge—
nommen hoben. FOr diese Erwei-

Terung konnen und soilen noch neue

Tex’re. Fo’ros etc. eingesond’r warden.

RedokfionsschluB Is? der 1.9.95. Uber

fure
Mi’rorb‘eif freu’r sich die Redok-

Ion.

Entschuldigtll
Vertriebschaos

Leider hates beim lemon Vertrieb zwei

Fehler gegeben. Bei einigen Verlfinge-
rungsrechnungen warden alte Vorlagen
benutzt, so daB zum neuen ABOpreis
ffir 5 Ausgaben (30.-) auf derselben

Seite auch noch der alle (25-) ffir 4

Ausgabcn auftauchte. Wit schreiben

jeth eben 4 Oder 5 Ausgaben gut, je
nachdem, fijr welchen Betrag 1hr Euch

emschicden habt. Peinlicher ist uns, daB

auf allen eingetfiteten Exemplaren (das
betrifft ebenfalls diejenigen, die Ver-

léngerungsrechnungen crhalten habcn)
der Stempel "PostverLriebsstfick" ver—

gessen wurde, so daB for einige ein

Strafporto fallig wurde. Manche haben

den SF zurfickgehen Iassen und damit

uns dicses Porto aufgebrummt, andere

haben wohl das Strafporto bezahllt. Bei

Letzteren bedanken wir ums ganz‘ herz-

.lich ffir diesc unfreiwillige Spends und

versprechen, daB wir konzentriermer ar—

beiten werden. Wer von Euch die 4.-

DM rfickcrstattelbekommen will, melde

sich.

SF-Vertriebsgruppe

Mtl. Dauerspenden fiir die

Verbreitung anarchistischen
Gedankenguts:

‘

N.H., Nfimberg 25:; MR, Frankfun
25.—; T.S. ,DeunolldS.-; A.R., Paderbom

10.-; F.-J. M., Dorunnnd 10.-; V5,,
GroB-Umstadt20.-; 11.8., 15.-:

1
Gesamtstand (Februar: 110,-)

Spenden fiir den Pressefonds
des Slchwarzen Fadens:

G., K6111 5.-; I.W.. Karlsruhe 20—; F.-

J.M., Dortmund 2,50; K.N., Euskirchcn

100-; F.M., Eningen 25.-; 1-1.4.qu
Aachen 20:; M.S., Frciburg 20.-; O.K.,
Idar—Obersmein 70.—; M.H., Blomberg
30.-; A.A., Hamburg 20:; S.W., Han-

nover10.-;B.N.,Kaufungen15.-;T.W.,
Barkelsby 5.-; J.G., Bremen 30.‘;A.J—

K., Bad Vilbel 20.-; T.H., Berlin 10.-;
H.—J., Hamburg 5.-; B.W., Baunatal 2.-

;. M.K., Frankfurt 103;

Gcsamt: 419,50



Impressum:

Schwarzer Faden, PF 1159

T
D-71117 Grafenau

e1. 07033-44273, Fax 07033-45264

Einzelpreis: 7,-DM

P ABC (5 Nrn.): 30.-DM

Ostglm Stuttgart: Kto. W. Hang,
Ktonr. 57463-703, BLZ 600 100 70

Erscheinungsweise: 5 x jiihrlich
Auflage: 3000

Verlag/Herausgeber:
Wolfgang Haug, Grafenau

ISSN: 0722—8988, ZIS-Nr. 701

‘Postuitungsdlenstnr. E 9860 F

.1.S.d.P.: Herbert Sachs, Leverkusen

N .

Ur:llrlmmhchlsckcnnzcichnelcBcilriigcslchcn
Inner

dcr Verantworllichkeil dcr Vcrfasser-

Her

n 11nd gebcn nichl die Mcinung des

a auSEE-Chars Oder dcs prcsscrcchllicli Ver-

VmWOrtlichen wicdcr.

erlag,SatzgzVertricb:Trolzdcm-Vcrlag.
Taranau

Dr .

c

“Ck & Welterverarlbeitung: Druck-

00pcranVc' Karlsruhc

I33:21??leakfionskollektlv cmschcidct fiber

Spmch

“d
Forrii dcr Zcilschrifl. Ein An—

er Abs“ Vcroffcnllichung bcstcht nicht.

arm—CO I’ll-Ck crl'olgl honorarfrci.

Um” :yrl'ghz; Nachdruck von Tcxlcn ist

Cincs Bnéidbc
dcr Qucllc und Zuscndung

wunSchlcsgcxcmplars
ausdrilcklich er-

dcTZcil
‘ aS Redakuonskollckliv bcslcht

arlsruhaus 8 Mcnschcn aus Frankfurt.

es We‘re, K01.n. Sltillgarl und Grafcriuu.
QTWCilcl

cTen

findcri Jiihrlich Trcffcn cmcr

Onlakflcn
Redakuon stall. Bci Inlcrcssc

aufnchmcn!

Elstxizlt; Dcr SF vcrsuclu cine Mischung

naIiOnali
c"

Polluschcrl Ercrgmsscn, Innlcr—
hcoric 521115. Alx’luallsicrung libertarer

schichlc‘u Ufflrbcxlung frcihculiclicr
Ge—

in “me nS‘nncr
Kullur- llnd Mcdlcnknuk

Phikcn er:- lflgcsandlc Amkcl. Photos, Gra—

C- smd crwilnsclu!

:uefc;1n/Zl;giezwir Wiinschcn uns dic Arlikcl

Verarb
-~ ”Oll'D’Skcucn. Am bcslcnim Text—

Vindocuungspmgmmm
Word o‘d. Word—

ws a“(MAC odcr DOS-Basis.

A - -

.

Kln‘f'e'genprmse (zzgl. 15% MWST):

h
cm“I'lltfigc: 20.- DM

gibcspaltdidx13,5cm): 150.— DM
‘ 1° Spallc (5.4m cm): 300.- DM

1 _

.

1g :0“: (8.5x 13 cm): 250.. DM

1 A8 4~Sci1ez 450.— DM

‘4-Scnc: 1000.- DM

Daucrkunden crhullcn 30% Raball!

V

Inhalt Nr.53

SF-Interna/Eclimrial ............................................................... S. 2
'

l

Interview/Gesprfich t ‘8
>>Gutc 26mg“, schlechte Zeitem - Autonomer Kongrefi. Interviewmit der ;

.

L.U.P.U.S.—Gruppe vom Heddemheimer Kullurverein ............. S. 4 g
J

Aktuelles Thema 1‘
Boris Scharlowski: Foul —— der Bananen-Multi Gecst. . . . . . . . . . . . .. . . .....S 9 is

Herby Sachs: Chiapas: Erst die Vertreibung, dlann Verhandliungen?‘ ...... 8.16
‘

Anonym: Chiapas
- Augenzeugenberichl Anfang 1995 ........................S. 19

l

Stefan Armborstz Mexiko am Scheideweg.....................................S. 25 }

Kultur
,

. .

‘

Moritz Milch: Social Beat — Lll. zw1schen Subversmn und Subkultur .....S.30

Zum letzten Mal Vorhang auf fiir Guy Debord ............................... 3.34 i

I

Kulturkl‘itik (Taylorisierung des Wohnens):

Jurgen Mfimken: Architelctur isL mehr als Philosophie......................S. 36
:

Nachruf/Historisches
Heiner Becker: Nachruf auf George Woodcock ........................... ‘....S.44

DieterNelles: DerWidersiand dcr Internationalcn Transportarbeiter Féderation

(1m gegen Naiionalsozialismus und Faschismus, Teil 1 ...........S. 46

L

Rezensionen

SF—Biicherseiten ..........
l........................................................ S. 58

Marianne Krb'ger: Frauenimemierungslager in Frankreich 1939—1944 ....S.59

RibozLichLerkelten undanderelrrlichler..........................................S.61

Gabriel Kuhn: Michail Bakunins "Golt und der Swat". . . . . . . . . . . S. 62

Herby Sachs: Brasilien - StraBenkinderS63

Termine
.

FLI/Miihsam-Tagung/Utopic etc. ..............................................S. 65

SF-Echo

Legerlnncnbriefe ..................................................................
S. 66

Ramschaklion/SF—chister........................................................ 3.67

Redaktionsv und Anzeigenschlufi: SF-54(3/95): 7.6.95

Titelphoto: Pedro Citoler/transparent

Hinweis fiir Nr.54 (3/95)

Folgcndcr bcrcils vorlicgender BeiLrag crscheint im Juli 1995:

_ Dieter Nclles: Der Widcrstand dcr ITF gegen Nationalsozialismus und

Faschismus, Teil 2

Wir wollen dem SF mehr Akzeplanz verschafi‘en. Dazu gehé‘ren gelegentliche

Anzeigen, Veranslalzungen etc. Wer kann. spendeer den "Pressefonds" des SFf

Wir werden wieder eine Lisle der Spender/men injeder Nummer veréfientlichen.
Merci!

SF 2/95 [3]

R‘f



W



”Man kann doch schlcchl sagcn, daB

0.3 gut iSl, @218 die Zcilcn so schlccht
Smd<< -

Autonomer KongreB
Teil drei

Von ka/eI/f/m

dcr hammerfr'illt und nicmand merkt /

Wax um i/m rum gcschieht/ undplélzlich
$9,151 du cinsam (Ia / wenn man dich

ignoriert / die well mug/3 sic/i um schlipse
(ire/10H / die some is! nur da / um euch
3“ blcndcn / und das kann sic gutfi‘irwahr

VICF Wochen vor Oslcrn land (1215 loLzlc

bundeswcile Vorbcrcilungslrcffcn fiir

dc“ Aulonomic-KongreB stall, iibcr-

Sohmm V011 dcr Hiobsbolschafl, dnB
(he Riiumc dcr Humboldluni iibcr-

raschcndcl‘wcise nun doch nicht zur

Vcrffigung Slchcn. Obwohl cs schon

Von'cmiigc gab, bouglc sicli die Lcitung
dc" Uni (lcr Intervention dos Berliner

Will-S und 7.0g ihrc eigcntlich fostc

Zpsz‘gczuriick. Glcichzciligoffcnbzirten
(he DiSkussioncn wiihrcnd dos Trel‘fcns

maSSlVC Schwicrigkeilcn bci dcr in—

hahnchcn und praku'schcn VorbcrciLung

(16.8 KongFCSscs. Nichl nur in Berlin

“‘9an die Vorbcrcilungsgruppcn und

~gruDPChen isolicri, sol‘crn cs fibcrhaubt
WCIChC gab.

Unicr (licscn Umstiindcn war schncll

lar, (3113 cs kaum gclingcn wiirdc,

ggnugcnd polilischcn Druck zu cm-

“imam, um den Kongch so (lurchzu—

fume“, Wio cr gcplam war. Einc Bc—

set/““8 gCCigncler Riiumlichkcitcn,
scum chn sic geliinge, wilrdc den

Charakmr grundsiiLzlich vcrfindcm und

dlc DiSkussion unmoglich machcn.

sov'

el'ne
lelc wolllcrz was verdndern / doch
, .

. .

Wl‘fl! wzcs geht / wahrschemlzch
Wei] _

”dither? gehtsomc/zl / (m jeder ecke

Dennoch konnlc sich das bundcswcilc
PlenUm nichl dazu durchringen, den

KOngcB vicr Wochcn vor dcm ge-

planrcn Tcrmin noch abmsagcn. In dcr

Erkl'amng‘ die auf dcm Treffen verab—

SChiOdCl Wurde, hciBLcs, daB sicli waiter

Foro: Herby SaChs /visavi

urn groL’ye Rfiume bemiihl werdc, dais

dlem Druck nicht weiter als notwendig

gewichen werdc.

Kinderbeueuung und Essensversor~

gung konncn allerdings nichs mehr

gewéhrleislci werden. Louie, die zum
Kongch kommen wollen, werden mll

viclImprovisationauchmildezenualcn
Losungcn zmcchlkommen miisscn. All-e
sind dazu aufgerufen, die Vorbcrei-

lungsgruppe organisaloriseli 7:11
unlcr-

stiitzcn und durch ihre InllllelVC dam

bcizulmgen, dafi die inhalllichcn Aus—

cinandersclzungen den Krafmufwancl

rcchtferiigcn.1mmerhin hallo dic Reso—
nanz auf die Vorbcrcilungcn gczeigi,

daB prinzipiell zumindesl cin konsu-

mislisches lnteresse am Kongch be-

slehl.

wir sind zu klein um uns zu welzren /

dock wir warten waiter ab / den/1 an:
schlufl hall such die zcit ein / und wzr

pissen euch aufs grab

Gleichzcitig mildem Kongch warden

aufjcdcn Fall von cinigcn Autonomcn,

Anarchisllnncn, Wagcnburglerlnncn
(und was sonsl noch so mil@ anl‘angi)
in Berlin die “SpaBmge”, (mcht zu

verwcchseln mii “Chaostngcn")
stallfindcn. Dcm Aufruf lSl z'u
cntnchmcn, dais sic sich an “11110, (110

kcincn Bock haben, sich unlerbuuem

zu lassen” richtcn. Allc sind eingeladcn

“Berlin zu veraiubem, zu feicm, lebcn,

musizieren wic’s paBl .

ich 20g den hut vor helden / dock
heme fr'illts mir eher schwer / sic smd

vie! zu fell geworden / denen glaubt

doch keiner mehr

Die Idee emswnd aus dcr Krilik

einigcr Leule, vornehmlich aus dem
Osten der Republik, die ganze DllS—

kussion sci allzusehr aul‘ die ganz

bestimmlenBcdiirfnissccinesTcilsdcr
Vorbcrcitungsplena zugeschniuen, dcr

sich schlichl unfiihig zeigte, anderc

Standpunlkle zu horen, so sie nicht

ebensolaul, wic sie vom eigenen eancmi

waren, vorgeuagen wurden. Trotz allcr

DifferenzenwirdallerdingsWendarauf
gclcgl, daB KongreB und sziBLage

in

cinem solidarischen Verhiillms stehcn

lund sich ergiinzen. Immerhin auch ein

guter Grund, Oslcrn nach Berlin zu

fahren

(kursivgesetzte SlellensBoxhamsters)

E/‘n Gespréich mil def

Guiana/nan l. (/.P. 0.5. -

Gruppe andmil 50 van

o'erKong/’93-
. vorbe/eilungsgruppe

fc'i/m‘e derHeddemheimer

Ku/Iurvere/ih.

Eure Zurfickhalmng bei der K0n~

grefivorbereitung 15275: fundamentals
Kritik vermulen.

L.U.P.U.S.: Es w'aireQuatsch, unsere

Zuriickhallung daran fesizumachen,

ob wir ans guten Griinden dem KongreB
zustimmen warden odor aus liefszem

Herzen wamen davor wiirden. Das

Problem ist, ob du mil so groBen Mafi-

stiiben arbeilen kannst, ob es egai isi,

was du zur Zeit machst, eine dreitégige

Kampagne gegen Rassismus, Na‘tio-

nalismus Oder sonst irgendwas. Ich

denlko, sollch ein Kongrefl is: einfach zu

groB, du brichst damnter zusammen.

Das andere ist - und da unterscheidet

sich der KongreB 95 nichl von anderen,

die wir mitorganisiert haben -, daB so

ein KongreB eiwas zusammenbringen
willen, was woanders bane stathinden

miissen; (3216 so ein Kongrefi eigemlich
nur biindeln kann was eh schon aus

regionalen Oder kleineren Zusammen»

hangen platzt. Und umgekehrt wirsi du

nicht verhinclem kennen, daB die iiber-

groBe Mehrzahl der KongreBbesu-
cherlnnen genau mit der Erwarvung
dahin geht, vor der du sliindig warnst.

Abcr ich finde es falsch zu sagen, da

giibe es von uns cine klar duchdachle

Uberlegung Oder gar Konsequenz. Das

Problem, fiberhaupt in groBeren Ein-

heiten zu denken —theorelisch wie

praktisch-, das isi genauso unseres.

Die Frage ist auch, ob der Ansatz

nicht zweifelhaft ist, bzw. sehr Lradi-

tionell zu glauben, es léige nur daran,

daBwirunsfiberdielnhalleverstandigen
miiBten, um wieder eine groBe starke

Autonome Bewegung zu warden. Es

gab in den 60er, 70er, 8‘Oer Jahren nie

eine breite Versl'andigung iiber

gemeinsame Themcn, Positionen Oder

Strategien. Es were also cin Myihos zu

sagen, die wiiren uns verloren gegangen.

Und irodeem gab es eine starke auto—

nomc Bewegung, es gab trotzdem

militanten WidersLand und mehr oder

weniger Resonanz in der Bevcfilkerung,

SF 2/95 [5]



Endli‘ch frei!
lrmgard Malia-r noch 22 Jahren
aus der Haft enilassen

Vedoigung van Anfifu

‘ Anklaige gegen

Gfiflinger Buchladen

und neue §l29a
‘

Verfahren

j Kurdenverfolgung
Sluafsferror gegen
den kurdischen

Befreiungskampf

Repressiansapparui

‘

Die Plane der

‘
”law anal order”

Strategen

fiir 2,50 DM in guren
1 Buch- und Infoldden

und bei Orisgruppen
ode-r fiir 11,— BM in

Brieimarken bei

Rate Haifa e.V.
‘ Pasffuch 6444

24125 Kiei
Tel.+ Fox [0431) 75 M

aber den Knackpunkt, den wiirde ich
nicht damn festmachen, daB e5 damals

inhaltiich Positionen gab, and heme

gibt es sie nicht mehr. Die Frage, die ich

an diejenigen stellen wiirde, die sich
mit der Kongrefivorbereilung
beschéfligen, ware, ob diese inhaizliche

Besu‘mmung ein wesentliches Ani iegen
ist um dariibet etwas bewegen wollen.

Bo: Ich denke eine Motivation fijr
den KongreB ist, dafi die Leuie in der

Vorbereitung weileran den Autonomen

fesLhalten wollen, an Positionen, die
sich aus eincr laufenden Auseinan-

dersetzung enlwickelt haben, aus der

Konfroniaiion mil anderen, ob dasjctzi
Griinesind,andere,die inderBewegung
sind odcr auch aus der Auseinander—

setzung mit der RAF. Auf der andcren

Seile aber zu mcrken, daB die bisherige
Poiitik sich nichteinfach fonselzen liiBt
nnd nichl darauf zu baucn, (1218 none

Leute nachkommcn, es wieder eine
neue Generation geben wird. Sich
immer in einem Widerspruch zu be-

wegen, auf der einen Seite an der

Geschichle festzuhalten,analysieren zu

wollen, was war daran gut, was woilen
wir beibehaiien/weitermachen, weiche

Prinzipicn wie 2.8. Selbstorganisaiion
haiten wir auch heule fiir richlig, und

[6] SF 2/95

wie woilen wir weiler als kollekiiver

Zusammenhang und nicht ais zwei drei

Leute arbei ten. Von daher isl die Frage,
ob dieser KongreB eine Lésung ver—

spricht. Das isi die Motivation fiir den

KongreB.

L.U.P.U.S.: Wenn man hose ist, kann

man sagen, die Frage ist bercits beam-

wortefidenn wenn diariibergeklagi wird,
daB es eigentiich nur in ganz wcnigen
SLiidten nur ganz wenige aklive Kon~

grefivorbereitungsgruppen gibt. und ans

sehr sehr viclen Sitiidten nur Einzei‘

personen da sind, damn ist ja eigentlich
die Grundvorausselzung schon niehi

mehr gegeben, die ja qua autonomer

Theorie vorhanden sein muBi. Autonome

Gruppen, Kollekiive die sich in irgend-
einerForm organisieren und assoziieren.
Und daserscheinunireine dertypischen
Anslrcngung, von all diesezn Papieren,
die verschickt wurden, daB man eigenL-
Iich ersi mail etwas beschworcn muB,‘
ais Voraussetzung, damn dieser Kon-

greB iiberhaupi funktionierL

B0: Ja was ich eben meinte, dafl e9

eben in der BRD verstreurie Gruppen
gibz, die sich in einer Form aufeinander

beziehen mil: dem Seibstverstfindnis,
eine autonome Gruppe an sein und nieht

nur Student zu sein mil Beziehnng and

Poliigeschichte undi Teilnahme an De-

monstrationen und dies und das. Dan ism

ja auch eine Frage ties Selbstverstéind-
nisses.

Momeman gibt es nur noch in sehr

wenigen Sifidten Leme, die von sich

sagen, daB sic ein Teil von eineerppe,
von einer Organisierung, eines Zen-

Lrums oder éihnlichem sind.

L.U.P.U.S.: Gut und wenn dann so

eine Anslrengung ausgemfen wird wie

der KongreB, dann finde ich es nicht

verwunderlich, daB es im Wesentlichen

nur noch in Hamburg und Berlin die

Zusammenhiingegibi, die das in Angiriff
nchmen,

Bo: Und (ion auch nur einzeine Per-

sonen, das muB man sagen.

Aber das sol! dock my” den Kongrefl
auch Thema sein.

L.U.P.U.S.: Es gehl auch nichtdarum

zu sagen, cs ist falsch einen Kongrefl zu

machen. Wenn gefragt wirci, ja wie ist

es denn, gibt es derm ale salaries noclri
cine autonome Bewegung, damn gehtes‘
mir um die Erkennmie,‘ dafl dziese Pro-1
bieme, die es gibt, dieeen Kongrefl auf
die Reine zu steilen, Rfiekschlliisse zur

Beamwmrtung (liege: Fmge zulassen. 1

D33 is: die Banalitfit au‘tnnomqn DaJ
seins - in der Theerie win in der Praxis
- dais kfinsilich Highlights produziem
werden, we damn Lemme sagen, hei elem

Kongrefi entscheiden sink Pennyelclsi‘wem1
in Richumg 21.1ahrhundert, oder wand
er nicm zusiande kommt, in girth tum}
sammenbricht, dann haben wir‘ endiicn‘
dag Ende der anionomen Bewegung
dokumentiert und waren dabei. Ion
denke beides win} mit dem Kongmfl
nicmcn tsehieden, sondem derKongmfli
wird bezfiglich der‘Frage “wie gain as

min den Autonomen waiter" keine‘
Antwan gehEn. Lind dias ist aueh dad
Problem dieger permanenten

Uberhfihung and die hat vie] damit zu



tun, daB das alllagliche Dascin als

AUlOnomcr, als Autonome recm un-

SPCRIAkuliir isl.

D33 Bediirl‘nis nach spekmkularen
ErCigrlissen haben wir auch, ich meine

dc?“ Wunsch, drei tagclang irgendwas
Glgantischcs aus dcm Bodcn zu zau-

me, den Wunsch kann ich vcrslehen,
dcm hange ich auch nach.

[Ch sche in diesem Kongrcfl eigemlich
den VCrSuC/l, cine Bewegung anzu-

schicbcn.

.

L-U.P.U.s.: Ja, das ist idiolisch! Das

1StBelricbswirlschafl, das ist ein Ma-

mngCnl-Dcnkcn. Kcin KongreB hat

JCmals, 03211 in welchechschiclne,eine

BCWCgUng iniliicn odor sie gebfindelt
Odc‘r ihr (lie chweiscr gcgcbcn. Das

hat in der Gcschichle nichl funklionicrt
Und Wird hcule nicthunkLionicrcn. Das

lfann man bci eincr Parlci machen. Es

ISldas Problem, daB insgclleimmbwohl

das jeden autonomen lheorelischen

Ansprfichen widerspricht, erwarlet
wird, daB dieser KongreB w1e eme

Panei die Leitlinien fiir das Jahr 2000

ausgibt. Niemand formuliert es, alle

besehwfiren das Gegemexl und. alle
gehcn genau deswegen hin. Well 51::

hoffen,unterhalbderBeschw'o’mng Oder

der Warnung genau das zu linden.

Es ist typisch fur jeden Niedcrgang

einer Bewegung: Das Verspreclien
durch Organisierung, durch lclare Ziel—

setzung, endlich die Leitlimen
aus-

zugeben, die filr all (he verlorcnen
SchafchcnderHorLderGememsamkeit
sein kfinnten.

Dabei gibt es - im Gegensatz zum

Gejammere fiber das Ende cler Bowe-

gung
— viele spannende Auscmander—

setzungen inn erhalb amonomer
Theone

und Praxis, die mil. dem schleichenden

Ende der Bewegung Uberhaupt ersl
stalLfinden konmen, weil sie yorher

me

Thema waren, bzw. vorher 1mmer an

einer sLarlcen miliLanten Bewegung
abgeprallt sind. Die Diskussmn um

Militanz Oder soldaiisehe autonome

Tugenden, Oder um pamamhales
Ver—

halten, Oder "was haben w1r inn
dem

Antisemitism us zu lun" , Gdcidie Fiagc,
"ja gibt es sowas wie elnlen

populislischenAnsatz",deremfachcme
bestimmle rassislische Grundsuuklnr
leugnen muB, damil fiberhaupl em

Massenansatz formuleirl wcrden kann.
Das sind Fragen die nicht in dcr Hochzeit

dcr Bewegung gcslellt wurdcn, ge-

schweige denn diskuliert wurden, son-

dem eigentlich ersl mil Clem Abflauen

von der Bewegung méglich warden,

ohne daB gleich als Abweichler Oder als

Abwieglcr denunziert zu wcrden. Das

sind eigentlich Sachem, die ich absolut

spannend fande.

B0: Isl es nichi eher so, daB sich im

Laufe der Jahre Streitkulluren ent-

wickelt haben und auch viele iibrig

geblieben sind die sich mit Theorie

auseinandersemen und daB das nichL

unbedingt damit zusammenh'angt, daB

die Bewcgung so schwach isl. Es gibt

immer noch den Tell, an dem das trotz

allcm abpralll. DaBi, aufgrund der

Schwiichc der Bewegung, nichl un-

bcdingt eine Selbstkrilik slaltfindet,

sondern daB sich Tendenzcn ver-

scharfen,dienichlunbedingleine Auf-

arbeitung dcr eigencn Fchler bcdeuten.

Foto: Dirk Wilhelmy

L.U.P.U.S.: Vielleicht ist es ganz
einfach 30, (12113 wenn es schlechteir lauft.
die Hoffnung, dais man aus Papieren
eine Antwort bekommt, grfifier ist, als

in Zeiten, wo es gut laufl, weil damn

kann man die Papiere lesen, man kann ’s

auch einfach lassen, weil es lauft ja
sowieso weiter.

Dieses Schauen auf vergangene Be-

wegungen Oder dieses Hoffen auf eine

Bewegung, schfiuet eigentlich un-

heimlich viel zu. lch kann mich mehr-

mals an Zeilen erinnern, da war ich

froh, daB sie rum waren. Well du nicm

mal Zeit hauest, dariiber nachzudenken,

wasdaeigemlichpassicrtisloderwarum
wir bestimmte Sachen gemacht haben.

Weil du permanent in so einer auto-

nomen Motorik drin warsn, diedir spater

(ganz klair analysiert) allzuoft der Staat

aufgedriickthal.Wodunurnochreagien
hast, was immer noch timer Bewe-

gungszyklus lief aber de facto ein Hin-

terherlaufen war.

Warm war das konkret?

L.U.P.U.S.: DerHauserkampfzyklus
80/81. Da war ich wirklich froh, daB

diesc rituellen Hausbesetzungen, mit

all den protzigen Diskussionen und SLi~

lisiérungen ein Ende halten. Ein wirk-

liches BediirfnisZeitzu haben, darijber

nachzudenken, was gelaufen ist und

wie kdnme man weitermachen. Das

kann nichL Sinn einer Bewcgung sein,

Leuie vier Jahre lang zu verramschen

und dann einfach auszuspucken.
Deshalb finde ich das Ende einer

Bewegung noch lange nicht das Ende

militanter Politik.

Aber man karm doch schlecht sagen,

dafldasgut ist. dafl dieZeiten s0 schlecht

sind.

L.U.P.U.S.: Nein, aber du kfinntest

sie ganz anders begreifen. Warum

ffihren viele notwendige Auseinander-

setzungen heute zu Grabenkampfen
oder zu Stillisierung zu Opfem und

Tatern.

Warum kann man nicht seine eigene
Geschichte zum Ausgangspunkt neh-

men, dann miiBten einige nicht standig
von sich absehen und das Reinheitsgebot
prcdigen Oder die Martyrerrolle spielen,
sondem man kénnte mit derGeschichte,
die man hat, endlich aufeinander zu-
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In Europa ist der Bananenkrieg

ausgebrachen. Mir der Einfflhrung der

EU—Bananenmarktordung (GMO) ist

ein einst ’szabiles' Marktgefiige zusam-

mengebrochen. Van den Verbraucher—

verbdnden fiber die Frucntvermarkter

bis hin zur Bundesregierung ffihlt sich

jeder and jede berufen. akiuelle Ent-

wicklungen von der Bananenfrom zu

kommentt'eren. lm Zentrum der Dis-

kussion: eine Preisentwicklung, die

wahlweise die deulschen Bananen-

esser’ , die Aflen in den Zoos
2 Oder die

deutschen Fruchtha‘ndler 1'M Verderben

stiirzt. Deulschland aLg‘ dem Wag in

eineBananenrepublikfloch hinterden

Kulissen finder: Entwicklungen statt,

die weitaus ernstere Falgen beinhalten

als die medienwirksam inszenierze

Seifenoper zum‘ichst vermuten laflr. Am

Beispiel des britischen Fruchtmullis

Gees: sall einmal exemplarisch ein bei

uns bisher kaum beachteler Akieur im

milliardenschweren Spiel rund um die

Banana unler die Lupe genommen

“a

m-



“Die Praktiken, die die Geest anwendet. nennen wir neokolonialistisch. Denn sie beugt
das Gesetz nach den eigenen Erforderrnssen; wendet die Arbeitsbedingungcn so an, wie es

die Krone auf den Inseiterritorien tat; hfiuft grenzenlosc Gewinne an 11nd transferiert sie

nacii London; hinterliiBt im Land gedemiiligte Arbeiter. die nosllosen Familien der

Arbeitslosen. Minderjahrige. die an Pestizidvergiftungen starben. und eine unwiedcrbring] ich

zerstiirte Natur."

Ramén Barrantes Cascante, Generalsekretdr der costaricanischen SH‘AGAH-

Gewerkschaft (= lndustriegewerkychafl der Landwirtschafzsarbeizer).

Ein leuchtend bunter Papagei
schmiickt die Kartons der britischen

Geest. Dazu ein idyllischer Name:

‘Tropical Eden’, Tropisches Eden. So

priiscntiert sich seit einiger Zeit der

multinationale Fruchtkonzern in deut—

schen Supermarkten wie 2.8. bei

EDEKA. Doch ist die Geest in Deut-

schland derzeie nur hartgesottenen

FruchthandlerneinBegrifquUnrccht:
Das Unlernehmen unternimmt - be~

giinstigt durch die neue Bananen-

marktordnung ~ derzeit groBe Schritte,
um sich jenseits des Kdnigreichs auf

europiiischem Baden verstiirkt zu eta-

biieren. Zn wessen Lasten aber gem
dieser Expansionsversuch?

Zwei Mérchenprinzen

Die Geschichte der Gees: lies: sich wie

ein sympathisches Marchen. Es ist die

Geschichte eines Obsthandels aus der

Grafschafl Lincolnshire, der sich in

wenigen Jahrzehnten zu einem der

grijBten britischen Untemehmen man-

serte. Es heiBt, zwei hollandische

Briider, Jan und Leenderi van Geest,

waren zu Beginn derdreiBiger Jahre auf

ihren Fahrréidem durch England gereist,
um Blumenzwiebeln zu verkaufen. Mit

ein wenig Gliick hatten sie so den

Grundstein fiir das heute in Spalding,
Lincolnshire, angesiedelte Imperium
geiegi. Kein Wort fiber die bedcutende

Unterstiiizung seitens des Vaters, (1131 in

der Nahc von Den Haag ein florierendes

Ganenbauunternehmen aufgebaut haite.

Die Briider begannen ohnehin damit,

Blumenzwiebeln aus der Firma des

Vaiers zu importieren und iiber ein bald

etabliertes Vemiebsneiz zu verkaufen.

Dosh wenig spater bauten sie selbst

Gemiisc und Friichte an, wurden in

[10] SF 2/95

anderen Wirtschaftsbereichen aidiv und

expandicrten schnell.

Das eng gekniipfte Verniebsnetz und

seine Importeri‘ahrungen erlaubtcn es

dem i‘lorierenden Unternehmen, schon

wenige Jahre Spiller, 1952, in groBem
MaBstabe in den Handel mit Bananen

einzusteigen. Mit Unterst'utzung der

britischen Regiernng wurde eine Firma

iibemommcn, die bisher die Exkiu-

sivvennarktung derBananenpmduktion
der Kleinen _ Antillen (Windward-Is—

lands) innehalte. Die favorable Haltung
der Regierung erklart sich nicht ans

uneigenniitzigem Altruismus. Vielmehr

hatte der Weitkrieg in Grofibritannien

zurn Zusammenbruch ties Bananen-

marktes gcfiihrt. Der irisehe Konaem

Fyffes (heute Marktfiihrer der euro-

paischen Bananenkonzeme) hatte das

Vakuum genutzt und sich quasi zum

Monopolanbieter entwickelt. Gleich-

zeitig setzte die britische Regierung
angesichts zunehmender sozialer Kon-

flikte und Starker Organisiemngsbe-
strebungen der Arbeiterlnnen in den

karibischen Kolonien aut‘eine Stiitzung
kleinkapitalistischer Produktionsein-

hciten. Gerade die Produktion von Ba-

nanen bot hierbei eindeulige Vorteiie.

Dcnn der Anbau der Frfichte is! den

riiumlichen und klimaiischen Voraus—

setzungen der Antilleninseln gut ange-

path. Vor allem abet garantieren Bana-

nen —, da die Stauden das gauze J11hr fiber

Friichte Hagen
- ein, wenn auch schma-

les aber regelmaBiges Einkommen.
Ein besonderes Entgegenkommender

britischen Regierung gegeniiber der

Geest aber bestand in der Entwicklung
ciner protektionistischen MaBnahme,
die fiir den europaischen Bananenmarkt
bis heute von Bedeutung bleiben some:

Im Jahr 1953 [ref das britische Han—

delsministerium die Unterscheidung

zwiechen Sterling- and Dollar-Bana1-
man. Danach duriien die lcrummen
Fn'ichte aus den Lendem ties C0mmfln1i
wealth dime jegliche Beechtanknng
eingefiihrt werdeni Bananen aus der

sogenannten Dnilarregion, die zum

grfifiten Teii van den U53~111111e1111aL
nisehen Konzemen vernieben warden,

unteriagen einer Quotenregelung 11nd

durften nur damn eingefiihrt werden,
wenn der Markt nieht mil; Sterling:
Bananen gesattigtwerdenknnme. Dies-.11:
Regeiung ging 1993 in leieht abgei
wandelter Form in der EU~Bana1~
nenmarktordnung 3111‘ (a. Blasted Die

‘Gemeinsame Marktnrdnung Hana»

nen’). 1

l

Die lnseln v01 Clem Winnie

Die EntwicklungderBananenwirtsehafl
in den Landem Zentralamerikas ziel11
sich wie e111 biutmterFaden (lurch 111111311Geschichte Dart, we die drei US-

-

ametikansichen Multis Chiquita, Dale
oder Del Monte aktiv waren haben sie
em Neizderiuckenlosen Kontrolleiibeir
Menschen 11nd nationaie Poliiik

entwickeit. Dieeee 11110111 1111111 Besitz
der Pianiagen,iibe1 die Knutmlle der

gesamten Infrastruktur (Transpori,
Trinkwasserversnrgung etc)bis hin zu1r
weitgehenden Eini‘lniinaitme in poli-
tisclte und dkennmieche Entaehei-

dungen den Staetea Lindimmerwieder

warden dieMenaehenrechteaufs Argsti:
verletzt

Die Geest verstand es, eich hiervon

abzugrenzen. Lange Jahre Ronnie 311:

mn ihrem Image ties David aus dem
Kdnigreich, tier den groiien Multi1—
nationalen den Kampfum Marktanteile

angesagthatte profitieren. Gieichzeitig
pmfiliene sie 311311 1113 Reiterin der 1111111-
kelnden Okonomien tier Windward-

inseln. Der Verzieht 1111f massive Land-

kiiufe und der seheinbar wenig eigen-
niitzige Schutz der kleinen Produk-
tionseinheiten schien dieLauterkeitde‘s
eigenen Anspruehs an unterstreicheii.
Dali diese Leaung aber 1110111 11111 fiir das

britische Emp1re, sondem fiir das U11-
temeiimen selbst won gmfiem dkono—
mischen Vorteii war, wurde gem ver—

sehwiegen.
1

Benn tier agroindasirielie Renamed-

anban ist auf den Inaeln, denen diic
Staaten Dominica, St “Vincent und die

Grenadinen, St Lucia sowie Grenada



Die ‘Gemeinsame Mark’rordn

Am 1

Nomi-39:3 trat die ‘Gcmcinsame

ge dcr Va
8. financn‘ in Kraft. Dieim Zu-

geSChch
retnhetlhchung des EU-Marktes

okUITcn7I}; Yerordnung schijtzt die nicht

Cmeinsc‘l‘
11Sanananen nusderEU(sog.

5131de éaftsbanancn) und den AKP-

qu01icnc. E.leichzcitig schrcibt sic eine

ZCm-Taiam Vim.“ von Bzmanen aus den

(50g, Dr'
Crlkamschcn Produktionsl'andem

mméil‘landbanancn) vor.

mums- 11:21 7-11.an zoilfrcien Gemcin—

firfen d
(Uaditionellcn) AKP-Bananen

illionQSIT-th
im Jahr 1995 rund 2.5

von 100 ECOJHCH
Banancn zum Zollsatz

9.23 DM
PTO Tonne (das cntspricht

¥mp0rlicn “2:: Kg) Iaus
Lateinamerika

Ehrlich 'e

r en. Diescs Kontingent, das

OHSmlecthlilC-h Bedarf an die neucn

Wird nach Ciurfmssc angcpaBt werden kann,

verschieanncm
beStimmten Schlflsscl den

gemachL Sc" Ycrmarklcm zug‘anglich

"rklleiln :13
durfcn 66,5% davon von

C mem beantragt wcrden. die

Zuger

Crcncfrllfil Worden, kaum mbglich.

g§hcn denaRISChC Struktur hat weit-

“lemme“ f

utbau emcr gut funktio—

ugSlcn Gru

n rastruktur - einc dcrwich-

rcibungSIOndvot‘aussetzungcn ffircincn

g r iChenstcn Transport der leichtver—

in die Hfifcnvarc v_on den Produzcnten

amfigcn
vcrhmdert. GroBfliichigc

kaum emeIK'Irtschaftcn
konntcn sich

diclnsclnvlcmn. RegelmiiBig werden

i Wcrgn Humeanes heimgcsucht.

9 imFaucn
~

Wte z.B. im Herbst

Zersujm
C St. Lucias -

ganze Erntcn

Durc

neichggggndcrc Abnahmevertriigc

es RiSikog drKOnzcrx1,cinanroBtcil
cschiidigu

CS fur Krankhcitcn und

“die [Odngcn ani‘zilligcn Produktcs

miiSscn die Iliac'mlnncn
abzuwiilzen. So

Crcich d
anzcrlnnen nicht alleine

g“, SOndcm ICFProdttktton
verantwor-

‘r R} Vers htaftcn
1n glcichcr Weisc

englischc
C 1ffung,bisdicFrfichtcim

n Hafen angclangt sind. Sie

bisher weitgehend Drittlandbananen

vertriebenhatten. Lizenzen fiber 30% stchen

jenen Marktbetciligten zur Verffigung. die

bereits Bananen aus der EU bzw. aus AKP-

Staaten vermaxktet hatten. 3.5% verbleiben

sogcnannten Newcomem und werden unter

diesen zu gleichen Teilen verteilt. Dabei ist

mittlerweile ein schwunghafter Handel mit

nicht ausgeschopften Lizenzen entstanden.

Direkte Folge der Marktordnung in

Europa ist eine massive Deregulierung des

traditionellen européiischen Marktgeffiges

ananensektor. Diese geht vor aJIem

britischer (LB. Geest) und

r urtd zu Lasten deutscher

im B

zugunstcn
franzosischc

Handelsuntemehmen.
Ans nationaler PerSpektive erscheinen die

Folgen in den Produzentenlfindem ambi-

valent. Wahrend einige Lander ihre Aus-

fuhrrnengen in die EU deutlich steigem

konnten (LB. Costa Rica, Ecuador...),

Hagen
— Lrotz fehlender Gewinnbeteili-

gung
— das volleRisiko. Nur 10% erhal-

ten dieProduzentInnen durchschnittlich

von den Einzelhandelspreisen in

Europa. Allerdings ist dies nicht der

Gcwinn fur die von ihnen aufgebrachte

Arbeit. Donn sie mflssen davon die

Produktionskosten (Aufwendungen ffir

Dfinger, Pestizide, Lohn- und Pacht-

kosten etc.) abziehen. Instabile Um-

tauschkurse erhohen das Risiko dieses

Exportgeschiifts allemai.

Die Strategic derRisikominimierung

hatte durchaus Erfolg. Auch dieGroBen

crkannten zu gleicher Zeit das spezi-

fischc Interessc, das in einer Ubercig-

nung der Produktion in die Hiinde na—

tionaler Produzcntcn tag. Denn auch in

Mittelamerika verschz'irften sich Ende

dcrvierziger,Anfangderfijnfzigcrlahre
die sozialen Konflikte, dic cine umfas-

sende Kontrolle al‘ler Lebens-, Wirt-

ung Banonen’ (Verordnung 404/93)

muBten andere Lander (LB. Guatemala)
Verluste feststellen. Doch betrachtet man

die Folgen fiir die Bananenarbeiterlnnen

0ch die nationalen Kleinproduzentlnnen -

set es in Zentralamerika Oder den AKP—

Staaten - zeichnet sich ein eindeutig dii—

stereres Bild ab. Die Schere zwischen den

Produzenten- und den Konsumentenpreisen
hat sichdeutlich geoffnet. Der erhohte Kon-

kurrenzkampfzwischen den multinationalert

Produzenten und Vermarktem hat die

negativen Folgen der Bananenwirtschaft

potenziert. Die Auswirkungen auf die

Lebcnssituation der BelIoffcnen und das

bereits schwer gestorte okologische
Gleichgewicht habcn sich weiter ver-

schlimmert.

schafts- und Politikbereiche immer

schwieriger warden lieBen.3 Gleich—

zeitig erhohten sich die notwendigen
Investitionen fur Dfingemittel und

Pestizide. Deshalb entwickelten die

Multinationalen bald schon ahnliche

Strategien, bei denen sie sich zuneh-

mend - unter Umgehung der Produktion

- nur noch auf Transport, R'eifung
Vertrieb und LT. Vermarktung ‘ihrer:
Bananen konzentrierten, eine Strategic
die sie erst wieder zu Beginn der acht:
zigcr Jahre aufzugeben begannen.

Doch auch in GroBbritannien war die

Geestbald gezwungen, eigene Wege zu

gehen. Zuniichst befand sich sic in un-

seeliger Abh’angigkeit von ihrer Kon—

kurrentin, der Fyffes, und anderen

Unternehmen. Die Geselischaft besaB

wcder eigene Schiffe noch eigene Rei-

fereten noch war es ihr moglich, den

GroB- Oder Einzelhandel zu kontrollie-

ren. Um dieser Abh’cingigkeit zu entge-

hen, entschloB sich der Konzem schon
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Edwin Laurent, Brotschafzer der

Windward-Inset): beider EU in Brfissei:

“Die Verordnung 404/93 (=Ba-

nanenmarktordnung) zieil untcr andcrem

darauf ab. Praduzemen der AKP—Staaten

und der EU einen gewissen Antei] auf dem

eumpfiischen Markt zu sichem.[...] Ohne

einen zugesichenen Exportmarkt wird die

Bmanenindus the, die dieGmndiage urnserer

Okonomie darstellt, schneli kollabiercn.

Dies wird eine sehr hone Arbuiislosemale.

“ den Veriust von Exporterlfisen und cinen

Zusammenbruch des politischen and

sozialen Systems zur Folge haben.

[...]Uns scheimes. da in diesem Krieg die

Kosten filr die Schaffung des geeimcn
:1 Marktes disproportional zu Laslen dcr

iabilsten Marktteilnehmer. unsere Inscln.

gchcn. Aber noch untersifitzcn und

verteidigen wir die Marklordnung, nich:

weil sie gut ffir uns isl. sondem weii jade
wahrscheinliche Alternative weilaus

schlimmet scin wird."

Gerardo Vargaz vom costaricanischen

Faro Emaus, einem Zusanvnenschlufl van

gewgrkschaftlichen, kirchlichen and

anderen Bavis-lnitiaziven zu den Folgen def

Barmnenmarkzordnung:

“Unsere Situation ist in jedem Falle nichl

besser gcworden. sondem sie verschicchlcrt

sichjcdchag, wie2.B. im Falledcr Arbeiler.

die jcdchag aufs Ncue unwr Druck gesetzt
warden dutch das polilische Syswm. Ich

meine auch die Repression durch die

staa‘tliche Poiizci odcr dutch die privalcn
Sicherheitsmannschaften der Konzeme, die

sehr gewammig gegen die Arbeiter

vorgehen. Dies sullen die Konsumemen in

Europa wissen. Héufig is: as so, daB die

Menschen dart. wenn sic eine B anane cssen,

nichz wissen. daIS den Axbeiterm die diese

Banana erzcugt haben. aiie Rechze

genommen worden sind, da dcrcn Wfirde

nichl *rgspcklicn wird. Die Situalinn is:

befingstigcnd.
Wir sind democh mitdem Quotensystem

einverstanden. abet nichl damil, wie cs

formuliert warden ist. Wir glauben, daB die

Verordnung ncu formuiien warden muB,

und daB don sozialc und 6kolug‘schc
Klauscin integrien warden miissen."

‘

“Untcrstfitzen S is den Schulzder PapagcienTmpical Eden hat sinh finiwilllig vmpflichm
finanziellle Mine] fiir die Einrichmng eines Papageicn-Schngabiems auf (liar karibiwhdn
{use} Dominica zur Verfilgung zu smilen, um zwei wielzweii gef‘aihrdete Papageianmwn zu‘

schmzen. chcs Kilo Tropical Eden Bananen, das verkauft wird‘, badautet ainiga Pfgi’miga
mehr zum Schutz von Papageien."

'

Aus dem Faltblau der Promtion-szpugne der Geesi.



bald im Sinne einer verLikalen Iniegra-

E110" zu InvcsLiu’oncn in diescn Berei-

Sheri. Aufgekauft wurden Schiffe, Rei-

:fereien, Lagerkapazitiiten und Anlcile

;an GroBhandclsumemehmen.

Die Geest in Costa Rica

3301: 1990 beginm sich die Geesl aufdas

Zcmralamerikanische Festland aus-

IZ-l-ldtfhncn. Der Konzcrn entschicd sich

éfuremEngagcmeminCoslaRica,einem
Land, das zu den wellgrr‘jBten Bananen-

ICXporleurcn gchorl und dcssen Infra-

Slruklur geradczu in idealer Weisc auf

FIG“ Anbau von Bananen ausgcrichlel
'SL Zudem bot der nationalc “Plan zur

Unlerslijizung des Bananenanbaus”

gunsijgc Vorausetzungen fiir die Pro-

duknon. Rund 3.600 Heklar bewirt-

SCl1aflel der Multi milllerweile vor OrL
Sen 1.1.1993 werden costaricanische

3'18an nach Europa geliefert. Im

selben Jahr begann die Firma mit dem

Aurbau einer Fabrik zur Verarbeitung
V0“ Ananas.

Jahrzehnielang halte sich derKonzem

21qu die Vermarktung der Erlr’ége der

WIDGWard-Inseln beslchrankt. Seine

bcvorZUgle Position als Monopolver-
markterderWINBANsunddiebritische
mPOrlpomik fiir Bananen machten ein

ngegement in dcr Dollarregion wenig
profitabclEine VcrmarkmngauBerhalb

Vider GFanen GroBbrilanniens hatte

'aurgfund der festgezurrten Claims der
Mums wcnig AUSSlChl auf Erfolg.

‘

ErSl durch die bevorstehende Neu-

gflmkturierung dcs europaischen Mark-

,

CS
gab die Geest ihr Inseldasein auf.

§Berens einige Jahre vor Inkrafttreten

Ecler GMO zcichnelen sich in Mittel-

iaanka erste Vorboten der Neustruk-
'

1me Crung des europ'aischen Marknes ab.
3 .nd9 def achlziger, Anfang der neun-

5Zlge’ Jahre kam es dort zu einer mas-

:Slven, unkontrollierten Ausdehnung der

Anbaflflfichen ffir Bananen. Diegrofien.

zlelmem multinationalen Fruchtprodu-

PHFHCH versuchlen damit, zum einen

mgglfChst rasch auf die neuen Absatz-

‘moghChkeiten durch die ()ffnung der

Stmarkle 2n reagieren. Andererseits

3:“:th
-

auch wennnoch nicht iiber

=enn elfdgiilligen Wortlaul der GMO
‘ memedcn war - die Erhohung der

; 0dllklion auch angesichts spaterer

gQuOlenzuteilungen Sinn.
m ei nc grfiBere Unalbhéingigkeit ge-

50:F0
;

Andreas Lijdlkc/Transparem

\,,

geniiber den WINBANS zu erreichen

und zur Verbesserung ihrer Start-

chaneen nach inkrafnreien der GMO,

lancierte sieh die Geest in dieProduktion

von Bananen und beging damit aller-

dings einen sehwerwiegenden Fehler,

den ihre irische Konkurrentin Fyffes zu

vermeiden wuBte. Denn mil der Auf—

nahme der Produktion von Bananen

geriel der Konzern in die iibliche Roile

mullinationaler Plantagenbesilzer und

darn it in das Kreuzfeuer der KriLik. Seit

Beginn der Expansion auf das zen:
tralamerikanische FesLland istder Mum

gleich mehrfach in die Schlagzeilen der

intemationalen Presse geraten:

Rodungen van Primr'irwald: Als am

10.7.1992diereputieriecostaricanische
Tageszeilung ‘La Nacién’ meldete, die

Geest Caribbean Amen’cas habe 400

Hektar Primarwaid gerodet, sehlugen

die Wellen hoch. Zu recht. Die Firma,

die sich erst wenige Monate vorher im

Nordosten des Landes angesiedelt bane,

hatte das riesige Waldstiick am Rande

des Nationalparks Tormguero gerodet.

Bis zur Rodung lebie don eine Vielzahl

von wilden Tieren, unter ihnen

Krokodile, Affen und Papageien. Be~

senders pikant Kaum ein Jahr spfiLer

starteteGeestEuropemitSitzin Belgien

eine Promotion-Kampagne zum Schin—

ze bedrohter Papageien auf den Wind—

ward—Inseln (s. Kasien 4).

Drei Woehen nach Bekanmwerden

des Rodnngsskandals meldete sich

Geest mit einer halbseitigen Anzeige in

der Nacion zu WorL Dennoeh half ihr

Leugnen nichts. Die B isehofskonferenz

der Region Limén griffdas Thema Ro-

dungen durch Geesr auf. Versehiedene

Bischofe verurteilten das Vorgehen der

Firma und diestillsclhweigendeDuldung

der Regiemng, die sich gerade im

Rahmen des UNCED in Rio fiir die

bkologischeOption stark gemaeht bane.
Massenentlassungen: Rund e1n

halbes Jahr spatter, im Herbsz 1992,

gerat die Geest Caribbean emeut in die

Schlagzeilen. Nachdem 2.000 Arbei-

terInnen enllassen wurden, sieht sich

die Gewerkschaft gezwungen, fiir die

ausgebliebenen Zahlungen aufzukom-

men.

Tod dnrch Pestizide: Am 29.10.1993

stirbt der sechzehnjahrige Erlin

Marchena Sosa nacln cler Arbeit auf der

Geest-eigenen Finca Manali an einer

Peslizidvergiftung. Ein Am dcs nahe-
gelegenen Krankenhauseeberichtet von

mindestens vier ahniichen Fallen, bei

denen die Beuoffenen nur deshaib

gerettet warden konnten, weii sie

rechlzeitig behandelt werden konmen.

Wenige Tage spater kiagt die ‘Pasioral

Social de Limc’m’ in einem Hittenbrief

das Vorgehen derGeestan. DerPriester

Marvin Luis Solis: “Die Geest hat sich

um zwanzig Jahre zuriickentwickelt.

Ihr scheint das Leben nichis und das

Geld alies zu bedeuten. Wir verstehen

dies als eine subtile Art der Sklaverei.

Minderjéihrige arbeiten flir sie, crime

Schu'tzkieidung oder soziale Absi-

cherung zu erhalten.”

Brutale Streikunterdriickung: iDen

bislang letzten Akt im Geestschen

Drama in Costa Rica stellte der in

Deuischland weitgehend unbeachtele
S Lreik der Bananeros/as aquandereien
der Geest Caribbean Americas im Mai

des Jahres 1994 dar. Erstmals seit 12

Jahren kam es in der Region wieder zu

einem grofien Arbeitskonflikt. Neben

der Verletzung von Lohnabsprachen
richtete sich der Protest der bananems/
as gegen die unemaglichen Arbeitsbe-

dingungen: Lohnminderungen‘; unbe-

zahlte Verliingerung der Arbeitszeit;
ungeschiilzter Kontakt mit Agroche—
mikalien; sexuelle Belastigungen der

Arbeiterinnen; diskriminierende Be-

handlung und Massenentiassung von

nicaraguanischen Arbeitskraften. Zu-

dem protestierten die bananeros/as ge—

gen die zunehmende Beschrankung
ihrer Organisationsl’reiheit.

Denn die Geest machtesich zu Beginn
ihres Engagements in diesem Land

sogleich eine typisch costaricanische

Erscheinung zunutze: den Solidarismo.

Diese von den Untemehmem gefor-
derten Organisationen (30g. ‘gelbe
Gewerkschaflen’) dienen der Ent-

machtung der bereiis weitgehend zer-

spiiuerten Gewerkschafisbewegung.
Sie pnopagieren ein harmonisch—’soli~

darisches’ Miteinander von Lohn-

abhangigen Lind Arbeitgebem.
Kanm verwunderlich, daB Versehar-

fungen der Arbeitsbedingungen Oder

Personalreduzierungen in crater Linie

zu Lasten von Gewerkscliaftsmitglie-
dern gehen. So hat Gees: mittlerweile

nahezu alle organisierten Arbeiterlnnen

entlassen. Schwarze Listen erschweren

es den Entlassenen erheblich, neue Ar-

beiL in der Region zu finden. Und: An-

gesichts des Slreiks verfnhr die Gees:

wenig zimperlieh. Die lokaie UnLer-
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nehmensleitung orderte ‘Sicherheits—
k‘réifte’ bei den .regionalen Behijrden.
Die rund tausend im Ausstand befind-
lichen Arbeiterlnnen muBten ihrcn
Protest gcgen die unannehmbaren Ar—

beitsbedingungen mit schwercn Re-

pressalien bezahlen. Selbst die inter-
amerikanische Menschenrechtskom-
mission iegte Protest gegen das Vor-

gehen cin.

Europa!

Geests untemehmerisc hes Engagement
in Europa l‘uBt auf zwei Scktorcn. Zum
einen ist dies der Vertrieb und die

Vermarktung von frischen Friichten und
Gemiise sowie Blumen. Zum anderen
betreibt sie die Erzeugung und Ver-

marktung industriell gefertigter Nah-

rungsmittel (2.3. unter dem Label

‘Country Garden’). Der multinationals
Konzem erwirtschaftet seine Gewinne
fiber eine Vielzahl von Untemehmen,
die entweder vollstfindig im Besitze der

GeestoderfiberMehrheitsbeteiligungen
an das Mutteruntemehmen gebunden
sind. Allerdings ist der Konzern auch
im Non-Food Bereich airtiv.5

Mi: ihrem Ziel der Sichemng der

europfiischen bzw. der Stiitzung der

AKP-Bananenpmduktion und dem

Versuch, den freien Verkehr der kmm-
men Friichte innerhalb der EU zu

garantieren, hat die EUMarktordnung
das europétische Preis- und Marktgefiige
deudich durcheinandergewimelt. Dumb
das besondere Quoten~ und Lizenzver-

gabesystem (s. Kasten 3) wurde Impor-
teuren von AKP-Bannnen cine Hilfe—

stellung gegeben, ihren Marla gegen-
fiber traditionellen Dollarbananen-
handlem zu festigen und auszubauen.
Die Geest als naditionelle AKP‘Ver—
markterin kann als eine der Haupt—
gcwinnerinnen der Neustrukturiem‘ng
des europ'dischcn Bannnenmarkte‘s be-
zeichnet werden.

Sie hat es verstanden, die relativen

Wettbewerbsnachteile der Doilarba-
nanenvertreiber (2.13. der deutsehen

Fruchthiindler) zu ihren Gunsten zu

lentscheiden. Den Anteil, den die Geest
(als unditionelle AKP-Héindlerin) an

der von der GMO festgeiegten 30%-
Quote fijr Importe von Bananen ans

Zentralamerika erhalten hat, schdpftder
Konzem voll nus. Gleichzeitig werden
in Frankreich und Spanien nicht ausge-
schépfteLizenzen erworben. Uber diese
Lizenzen fiihrt der Konzern u.a. die
Bananen aus~ seinen Plantagen in Costa
Rica ein. Deckte die Geest noch vor

Inkral‘ttreten der GMO mit ihren Wind—
wardbannnen rund 50% des britischen
Bcdnrfs ab, so konntc sie mit den Ba-
nanen nus chnalnnicrika nach dem
1.7.93 einen groBen Schriu auf den

gesamteuropfiisehen Markt wagen.

O..I‘OOOIIOOO‘OIOOOCOOOOQCOOIIOOOI

Heft 1:

[herein erschienen. Praia: 5: DM)

Heft 2:

0 'Die Bananenproduktion in Costa Rica - Bkonomische, scziaie, kulturelle
und 5koiogische Auswirkungen und mfigliche Alternativen" des costarikanischen Faro
Emaus (ein Zusammenschlufi von Bananengewerkschaften und diversen Basisgruppen)gibt nut 24 Seiten eine Analyse der ékologischen und sozialen Situation und einen j I Q Q .Einblick in die Diskussionen und die Forderungen der Bananeroslas an die EU.

' 'Von der Tulpenzwiebel mm Bananenmonopol. Portrait des eumpfiisehen 'Bananenmultis Geest' untersucht auf 32 Seiten die Geschfifispraktiken des >britischenFruchtvermarkters Geest. der - wie andere franzésische und britische Unternehmen -

. . . . .g . g . Hauptprofiteur der Bananenmarktordnung ist. Der Konzem ist in den letzten Manaten
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0.0.0.0....IIOOIOOOOOOOO...OOIIGIOIOOOO 'CUADERNOS BanaFair’ (span; cuadernos = Hefte) ist eine Schriftemeihe des Vermin; . Q i. o ‘O BanaFair. Jede Banane hat ihre Geschichte. Sie erzéhlt davon, wie sie emstanden ist, we:sich an ihr bereichert hat und we! dutch sin arm geworden ist.

'CuADEnNOs BanaFair' notiert diese Geschichten. Kurz und prégnant geben die Hefte
Einblick in das Universum einer wahrlich eigenwilligen Frucht.

. o g Q durch sein aggressives Geschéftsgebaren und sein Engagement auf dem zentralame- . i. .‘ ‘ .g g g . rikanischen Festland aufgefallen.
U U I O. g g . lerscheint: Aprfl 1995. Preis: 7.-DM)
. . g Q .

......' Weitere Ham: zinc! in Vorbereicung. Geniame Themen uia.:
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Naeh eigenen Angaben versnrgtn sic

bereits im Jethro 1993 mnd 12% ‘des
enropiiischen Bananenmarkten: 519%
ihrer Bananen warden in diesem Jnhrc
in Groflbritannien, 25% in Siidv und
16% in Nordeumpa vertrieben.

‘

Die enropfiisehen Verflechmngen idcr
Geestim Bananensektm sind vielféilftig.

Einige scion gonannt: Seit 1990 nan sic
ein Joint Venture mit dem grdflten fran-
zfinischen Frnchwermarkter Pomona.
wnhrend Pomona an)?den Vertrieb 1. on

Friichten in Gmflbritannien nerzieh'cl,
versorgt finest: tins frannfinische Urinar-
nehmen mit Bananen nun {Junta Rica.
Die Friichte warden mit Pomona-Li-
zenzen importim.

1

In Spanien nan die Genet zusamnicn
mit Pomona ein Joint Venture mit Clcr
Biargosa SA (mit 50% Goestfiapiml)
cine der fiihrenden iberiechen Reite-
rien. Uber die Bargosa soil ein Tail des
bisherweitgehendanfSeibstversorgnng
ansgelegten spaniechen Marktes titr-
schlossen werden. ‘

In Italion, we die Geent auch einen
betré‘ichuichen Teil tier Windward Bn-
nanen vertreibt, halt; tier Konnem 50%
(163 Fruchtvermarkter’s TICn Srl.

In Beigien ist; die finest mit der finest
Europe NV. und der Gees: Belgium
NV. préisent. Erstgenannte "Finale dos
Konzerns ist nuntiindig flit die Belie-
fernng der dentschen EDEKA mit den
Bananenmarken ‘Tropical Eden’ und

‘Amerigo’. Dabei knnnte die Geestdon
dem Konkurrenton Chiquita Mnrktan-
teileabspenstig mach-en. Benn Chiquita
verlangte findie Aufrechterhnltung der

GeschfiftsbeziehnngenvonEDEKA die
vollstfindige Uberlansnng der EDEKAi-
eigenen ImportlinenzenWZnsnrnlich halt
die Geest seit 1992 60% ties Kapitals
tier~ AVM Cargo, die an. Bannnen fiir
den belgischen nnd hoiléindinchen Markt
reift nnd verneibt.

In Holland, dem einntigen Stammland
den Untomehmens, vertreibt der Kan:
zern seine Friichte gleich fiber drei
Firmen: die Gees: European Marketing‘
B .V., die HoogstederGroentnn en Fruit
B.V. und die Waking van Gees: enZonen
B.V.. l

Doch so profitnbel das (Rosanna der
Gees: mit den Bananen lange Zei L auehi
war, so empfindlinh ist es konjunlo
turellen, politischon Oder witternngs~
bedingten Einbrfichen unterworl‘on.
Gerade in den nennniger Jahren

wurdei



der Konzern gleich mehrfach Von
solchen Interfercnzen empfindlich

gelroffcn. Nachdcm bereits im Jahre

"”1

1991 die Bananenproduktion auf den

Wmdward-Inseln aufgrund hoher

TrOCkcnhcit um 16% zurfickgegangen
War, muBtc das Unternchmcn im Friih-

Jahr 1993 die Folgen cincr Epidemic
def Bananenkrankhcit ‘Sigatoka Negra’
31” den eostaricanischen. Plantagen
aUSEICichen. Der karibischc Wirbcl-

SEW”? Debbie sorgte im September 1994

f”rfrlarkantcKurscinbrijchcdchcest-
8ktien. Er vernichtcte nicht nur cinen
Gr013teil derEmlc dcr Windward Insein,
Sonde mhrlc - nach Angaben derFirma
‘

2“ Verlustcn von rund 20 Mio Pfundé.

Sign)“ Gcrfichte fiber den Vcrkauf dcr
F‘rma kursierten. Das Untcrnchmcn

Wur-dc bei dcr EU vorstellig, und

Crfcmhlc ' 0b Solchcr Horrormeidungen
‘9lncErl‘Gl‘ung ihrcs Marktkontingents.

m Prfizcdenzfali, der vor allem von

den.dcuBChCn Importeurcn sehr miB—
[ramsch Vormgl und mitgroch Protest

bcglciml Wurdc. Doch auch auf den

lndward~1nseln geratcn altc, iiebge-
WQHnCnC Traditioncn durcheinander.
Mit Beginn des Jahres 1995 sind die

°"9D0|vcrm21rktungsrcchtcdcheest
die aC? cFinnerc sich: dus Privilcg, das

auf 99$ naeh obcn gebracht hatte -

dergCRPndlgt Worden. ‘Lcdiglich’ 78%

. nailonalcn Ernten gchen sichcr an
1° GCCSL
N’Chl ohnc Grund orienticrt sich der

“SETCFH dcutlich jcnscits des pro-
Cn abcr stetcn Schwankungen un—

ter

.WOrfcncn ScktorS dcs Banana“-
marktes hinaus.
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Auf wessen Rechnung?

Die Gccst istein Beispiel. Lange in der

europiiischen Ot‘fcntlichkeit wenig
beachtet, konnte sie sich im Wind-

schatten der britischen Koionialpolitik

zu einem Konzem multinationalen Zu-

schnitts entwickein. Die Koionialware

Bananegercichteihrzu EinfluB,Rcich-
tum und Ansehen. Die kleine Klitsche

zweier Emigrantenbrfider als erfolg-

reiche Herausfordererin des US-ame—

rikanisehcn Bananenoligopols. Der

Fruchtkonzern als Steigbtigelhalter

karibischer Entwicklung.

Doch hdrt man den Kleinprodu-

zentlnncn der Insein vor dcm Winde

zu, odcr befragt man die Bananeros und

Bananeras der costaricanischen Plen-
tagcn,so verlicrtdaslmagedes silooting
star an Glanz. Ihncn steBt der Reich—
tum’ ihrer Léindcr saucr auf. Welt ab

vom Zenu'um unseres Interesses, den
Verbraucherprcisen, erleiden sic

die

Auswirkungcn verfehlter curopa'isener
Untemehmens— und Wirtschaftspolitik.

Ohne kaum eine Méglichkeit des Ein-

flusses sind sic Emscheidungen aus-

geliefcrt, die siean den Rand des Elends

brgiicgeest als Gewinnerin der Bana-

nenmarktordnung genieBt neute zum

zweiten Male die Vorteile emer histo—

rischen Entscheidung zu ihren Gensten.
Doch was ihr und ihren Aktionaren
zum Vorteil gereicht, geiangtmchtein-
mal fiberjenen sagenumwobenen Sik-
kereffekt’ an jene, die letztendhch

diesen Reichtum erwirtschaftethaben.
Solange allerdings nirgendwo the We»

wirkungen der EU-Bananenmaxkto-rdnungr;
[nformations- und Offendichkeitsarbcil

zum Thema Bananen;
.

Zusammenarbeit mit entwrckiungs-

politischen Organisationen in Europa.

BanaFair hilft geme bei der Beschaffung

von Infomatcrial und bei der Durchfiihrung

von Informationsveranstahungen zum

ThemaBanancnundderBananenkampagne.
Und: Selbstverstfindlich kfinnen fiber

BanaFair fairer gehandeite Bananen

bezogen werden.

BanaFair ist Mittra'gerin der bundes~

dcutschen Bananenkampagne
und

Kontaktstellc fiir die Arbeitsgememscheft
Gerechter Banancnhandel (gebana) m

Deutschland.

chen ftireine européiische Importpolitik
gestellt warden, die soziale und dkoio-

gische Kriterien vorden fikonomischen

Egoismus einiger weniger stellt, wird

sich hier nichts findern.

Der Text ist eine Auszugsdokumen-
ration der in Karze erscheinenden
Broschz't're ‘Van derTulpenzwiebelzum

Bananenmanopol. Portrait des

eumpiz’ischen Bananenmultis Geest’
des Vereins BanaFair. Bezug fiber
BanaFair. Preis 7.—.

‘Sruttgarter Zeitung vom 19.5.1993 ‘Borm
betont soziale Bedeutung der Bananc'

2

Westfalenpost vom 11.10.1993: ‘Sehnv

sfichtig"
3s. hierzu u. a.: Stephen Schlesinger, Stephen

Kinzer. Bananenkrieg. CIA-Pulsch in

Guatemala. Rotpunktverlag Zurich
1992. '

“
Obwohl Geest unwiderrufen als eine der

Gewinnerinnen der GMO gilt, ist sie
dafi‘ir bekannt, daB sie den Beschiiftigten
der Bananenwirtschaft in Zentralame-
rika die schlechtesten Lohne bezahit.

5 Seit Beginn der siebziger Jahre werden

zunehmend Gewinne aus der Bana—

nenwirtschaft fiir die Diversifizierung
des Konzems genutzt. Ein Beispiel ist

das Engagement bei einem aufGuemsey
angesiedelten Riickversicherer. Ein
weiteres ist die Aktivité‘tt der Gecst im

Tourismusgeschétft: Bis zum Verkauf
zweier Boole im Herbst 1994 konmen

Schiffsreisende das luxuriése Angebot
der Geest-Bananendampfer nutzen.

6Doch schon im vorl iiu [”1gen IahrcsabschluB
1994 ist von diesen EinbuBen nicht mehr

die Rede. Dort warden Gewinne von

“nicht weniger als 11.5 Mio Pfund”

angekfindigt.

Kontakt/Informationen:

BanaFair e.V.. Langgasse 41, 63571

Gelnhausen, Tel; 06051.16350, Fax:

06051.]6260. e-mail: banafair@1ink-
f.rhein-main.de

Die Arbeit von BanaFair kann auchdureh

steuerabzugsféihige Spenden unterstiitzt

werden. Spenden bitte auf das

Spendenkomo:

BanaFair. Kto. 716057, Raiffeisenbank

Nordspessan, BLZ 50763189
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Brief der EZLN aus

Guadalupe Tepeyac,
Mexico

»F£ir die kc‘impfenden Brfider in

D‘eutschland, die sic/z mil unserem

Kampfsolidarisz'eren:
Wir danken euch sehrffir eure Unzer—

sn'itzung mi: unserem Kampfgegen das

System in dem wir leben. Dart. wo es

viele. viele Jahre weder Gerechzz'gkeit
noch FreiheimochDemokratie gegeben
hat, is! das Volk bereft, ft'ir diese For—

derungen wenn no’h‘g zu sterben, um die

Freiheit, Gereclztigkeit undDemokratie
zu erreichen.

Wir begrizfien ewe solidarische Bewe-

gang. die ihrfiir unserkfimpfendes Vol/c

gemacht habt. Wir warden m'cht aufge-
ben, salange wz'r nick: den Frieden mil

Gerechtigkez't and Wiirde erreichen.«

frat Mayor Ins. Moisés (EZIN)
25. I. 1995, Guadalupe

fepeyac, Chiopas

Chiapas:
Ersf die Verfreibung, dann

Verhandlungen?
yon HerbySac/75

“Die mexikanische Armec hat Aguas-
calientes niedergefissenfias Forum,das
die Zapatisten errichtet hatten, um die

6000 Teilnehmerlnnen des Nationalen

Demokraiischen Konvents (CND) zu

beherbergen. Aguascalientes, “die Ar-

che Noahs, der Turm von Babel, Fitz-

can-aldos Dschungelboot, das Pira-

tenschiff’, das der Subcomandante

Marcos an jenem 8. August 1994 der

Zivilgesellschaftfiberreichte, ist wieder
in Unvald verwandelt warden.

Umm dem Oberbefehl ties Generals
Martinez Nolasco rissen die: Soldaten
in zwei Tagen das Amphitheater ab,
diems Monumentalwerk, das die Indi-

[16] SF 2/95

genes in 28 Tagen in I4-stfindigen Ta~
gesschichten von jeweils 500 Leuten
erbaut hatten.

Die Soldaten verbrannten die Holz—
bfinke, die auf dem unbewachsenen
Hiigel in Form einer Maya—Pyramide
aufgebaut warden waren, and die 20
kleinen G‘astehfiuser. Sis zerstfirten den
zememierten Hauptplalz, der 2113 Tanz-
fliiche und als Paradeplatz ffirTausende
von Aufsttindischen der EZLN gediem
halte.

Nichts istmehr fibriggebliebcn: weds:
vom Podium noch von der Bibliothek.
dieser gewalligen Anhfiufung von

Bfichem, die von den Smdemen einge»

bracht warden warm, um dam Urwalp
mit Geschichw and Limmtur w ver-
sorgen. Die Biblimhek umfaflw, aim

Sammlung van Iimrmisohcn Bflcham
and 3010118 zu Themen film sozialb
Kfimpfe.

Gegen Abend kameu gawfihnlich die
bewaffneten Aufstfindischen, um win
Bach auszuieihen‘ Dig (3minralumstmmL
lungen water: am mailman gafragt. Die
Zapatisten lemma 3&3 auswendig oder
flochtcn sic: in Briefen an ihmn Freunci
ode:- ihm Freundin am, um die Kinda}
unmet} meBiina-tmmdonzumaxanl
Bis dahin hatten air: nook nigmals Farbv
stifta besessen. In char Biblimhak gab e$
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'

ieg 212:1 2116 Anspiclungen auf den
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ungCT und due Bomben
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ans (1

r Landkarlc léschcn, abcr wcdcr
‘
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m

.crz?" dcr Leute”, bemcrkte dazu

Mnghcd dcr Rebellcn-Regicrung
hi31323.”

as Emmi“ Roma. San Cristébal des

“817111.883, 28-2-1995 (aus Land and

derbpeu’ dc“ cmpfchlcnswcrwn Son-
‘mfim dcr Zcilschrift Die Aktz'on

zur Solidaritiit mit den Aufszfindischen

in Chiapas, Bezug:Editi0nNautilus,Am
Brink 10, 21029 Hamburg)

Scit Beginn der Armeeoffensive
vgr

knapp sechs Wochen gegen die 23an-

sLischen Rebellen im sijdlichen Bundes-

staat Chiapas sind Tausende von Indi-

genas aus ihren Dfirfem vertn'eben wor-

den. Die angebliche Enuarnung von

Subcomandantc Marcos,das gigan-

Lische Speklakel um die in Vera Cruz

und Mexiko-Stadt gefundenen Waf-

fenlager, und der Verfall des Peso
wafep

der mexikanischen Regierung Legm-
mation genug, um im Februardie bishcr

F0102 Herby Sachs/Visavi

gréBte, militéirische Offensive gegen
die Zapatistas und die befreiten Gebiete
zu beginnen. Dali der SchuB in vielerlei
Hinsicht nach hinten losgehen kann,
scheinl die mexikanische Regierung im
Moment nicht zu interessienen. Haben
sich dosh nicht nur die Militfirstrategen
von ihren guatemaltekischen Nachbarn
in Sachen Aufstands—bekfimpfung und

“Krieg niederer Intensitfit“ unterfichtenl
lassen. Denn nicht nur das “Gesetz ffir
den Dialog, die Verséhnung und den

wiirdx'gcn Frieden in Chiapas" wird

doppelbfidig gehandelt: Offiziell wird

fiberzukfinftigcVerhandl‘ungenmitden
zapalistischen Rebellen geredet, doch
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taisfichlich rijckt die Bundesarmee

immer Liefer in ‘das Gebiet (Selva La-

candona) der Zapatislas vor. Massive

Menschenrechisverlelzungen, Venrei-

bung und Feller dc: mexikanisehen

ArmeegegeniiberderZivilbevfilkemng
und Zapatistas sincl an der Tages-
ordnung. Derkommandierende General
in der besetzlen Zone wurde an der

berfihmt-beriichiigten US—Akademie
“escucela de las americas” ausgebildet,
die wie der “proceso” schreibi, eine

Akademie von Merdem isl.

Der schon seit Wochen angekfindigte
Riickzug dens Militars wirkt angesichts
dcr Folleranwendung und der Ein—

ffihrung der Strategien einer Auf—

standsbekiimpfung wie ein lriigeriseher
Wunschuaum einiger mexikanischer

Friedensbefiirworter und Solidaritiits-

gruppen. Auch wenn in Mexiko—Smdt

zurUnterslillzung (wirsind alle Marcos)
mehrere Male Demonstrationen mit 100

000 Menschen auf die Smile gingen.
Niemand weiB daher, inwieweit die

regierungsamtliche Friedensinitiative

emsthafte Bedeuiung haben wird. Von

President Zedillo selbst, nach dem offi-

ziellen 5 top der militiirisclien Offensive,
und unter Berfieksiehdgung der Ver-

mittlungskommision (conai) mit

Bischof Samuel Ruiz Garcia auf den

parlamentarischen Weg geschickt, be-

wirkt sie doch nur einen weiteren Bau-

stein im mexikanischen Krisenfiasko.

Denn jetzt verlangt die Regierung von

den Rebellen nicht ranger, vor Beginn
der Verhandlungen ihre Waffen nie-

derzulegen lurid: Fiir die Dauer von 30

Tagen sollen die Haftbefehle gegen die

comandantes ausgesetzl werden.

Die EZLN und Subcomandante Mar-

cos reagieren auf die Aussetzung der

Haftbefehle gegen fiihrende Zapatisten
fiir30Tagemitderunmtierstéindliehen
Gmndforderung nach sofortigem Riick-

zug des Mililfirs aus der Selva Laean-

dona. Denn die Militars durehkfimmem

seit Wochen jede Hiiue in der Selva,

zwingen Campesinos und Frauen unter

Todesdrohungen und Verhaftungen den

Aufemhaltsort von Marcos und anderen

comandantes preiszugeben und kappen
aus Rache séimliehe Stromleitungen in

die endegenen Gebiete. Zwar haben sie

MarcosLaptop and seinem Funktelefon
den Strom genommen, decli die Kom-

muniques kommen auch oline Strom

aus der Selva nach San Cristc’ibal. Jelzl

brauchen die Erklfirungen eben ein paar
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Tage linger, um die internationals: 0f-
fentlichkeil zu erreiehen.

Doch Marcos hat bisher niches von

seinem Charismaeingebiiflt, auch wenn

milder Verbreitung seines angeblichen
Konlerfeis, seine Maske gelilfiel und

seine wahre lldemitiit bekannt sein soil.

Viele Sympatiebekundungen in ganz

Mexiko beweisen ungelriibte Solidari-

L211 mit dem “poetisehen Unbekannten”.

Vielleicht gelingt es ihm weiterhin die

Mililiirs und die Regierung noeh einige
Zeiian der Nase herumzufiiliren und sie

damit ein weiters Mal bloBzustellen.

Eine andere sich anbahnende Kata-

slrophe spiel! sich im Moment auf der

Ebene der Gemeinden ab. Wieder ist

die Armee federfiihrend beieiligt. Wie

die Tageszeiiung LaJornada beriemet,
besiehi die derzeitige Aufgabe (let Mi-

litéirs u. a. darin, die Flfichtlinge, die

letztes Jahr bei Aufstandsbeginn aus

den von den Zapatisten kontrollierten

Gemeinden geflohen sind, entweder in

ihren Oder in anderen von den Zapatisias‘
gerade verlassenen Regionen anzu—

siedeln. Die Familien milssen filr ihre

Rucksiedlung einige hunden Dollar

zalilen, selbst fiir unrechunéiflig von

ihnen in Besitz genommene Grund-
stiicke.

Die medizinische Menschenreehis-
kommission, diedieFliichdingebetreut.
protesliert gegen die masseznhafte An-

siedlung von Campesinos und Bauem
in ehemaligen Gemeinden der Zapa~
tistas:”Es wird eine Almosphfire gegen-

seitiger Denunzierungen, Revanchis—
mus und Lynchjustiz geschaffen, die
Briidergegen Brfider aufbringen wird.”

([az v. 6.3.95)
Wenn diese Derfer und Gemeinden

dann auf Grund tier intemen Kenflikle
wieder verlassen werden, sind die
lachenden Dritten, die Viehziiehter,
schnell zur Stelle. Sie machen niehi mm

in derLandfrage an allen Fronten mobil.

Einer ihrer. Hauptfeinde ist nach wie
vor Bischof Samuel Ruiz aus San

Cristébal. Sie machen den Bischof fiir
viele Unruhen und fiir die massiven

Landbeselzungen, die dem Aufsmnd

folgien, verantwonlich. Dal} der Land-
konflikt Hauptursache der Armui. Lind

sozialen Katasuophe in Cliiapas isi,
interessiert die GroBgrundbesitzer und
Viehzfichier herzlich wenig. Seit W0-
chen altackieren sie und ihre Handlanger
(guardias blancas) den Bischof, um ihn

mit Unterstiitzung einiger, aufgebrach-

ter and reaktionéirer Burger (eeleies
autenticos) aus San Crislebal zu Vei-
treiben.

,

1

Seine Arbeit wurde zuleizi naeh dem

Rfickuiiz [lee ehiapanekisehen PR1 —

Gouvemeurs Eduardo Robledo Rineqnin Frage gestellt. Deesen Rilektritt, einc

derBedingungen derZapalistasfiirneue
Friedensgesprficlie. rief safari die (leg—
ner ales Bischni" emf den Plan, die Ruiz
nieht nut aul’ferdem, seine Vermimei-
wrigkeit zu beenden, sonclern aueh

geriehtliehe Seliritie gegen den "frozen
Bisehol" erzwingen. Seit mi: gar niclli
ianger Zeit Fahndungefoms mil Kepl—
geld auf ihn ausgeselzt werden, umgibi
sieh Samuel Ruiz mit Leibwfiehtern.
Auch die Kathedrale in San Crisidbzil
wird schon seitléingererZeii won vielen

‘

Indigenas aus den umliegenden Ge-

meinden vor Angriffen geschiitzt.
“Vfiterchen” Ruiz, wie seine Anhanger
ihn nennen, veiurteill naeh wile var die

Gewalt, stimmt abet mit den Portia}-
rungen der Zapatislae nach sozialer

Gerechtigkeit, nach Land and Wiirde,
mach Demokratie and Freiheit fiberein.

Denn ohne Land and Wiirde, Derrid-

Ii



kralie und sozialcr Gercchtigkeit hat
, mchralsdieHalftedcrchiapanckischen

Bevolkcrung kcine Chance der Armut
ZU entrinncn. Schon fast vergesscn

‘ “helm, daB es genau das ist, was die

Zapatistas mitihrcm Aufstand, scittibcr

j ernem Jahr fordern.
Nach dem Riicktritt dcs PRI —Gou—

: VCFneurs - Robledo wurde durch einen

;
andCrcn Vertreter der regicrcnden PR1

‘ chClZl -

versucht die opposit-ionelle
‘ G

Cgenrcgierung, odor auch “Uber-
5 gm‘gsmgierung”mitAmadoAvendano

an
(.jer Spitze, die Gemcinden zur Un-

rcglcrbarkeit aufzurufcn. Vielc abgc—
lcgcnc Dfirfcr sind gerade in lctztcr

ZOl.l’ nach Absctzung der altcn Biirgcr-
melster, massiv der Willkfir der Bun-

dC§P91izci und der Militiirs ausgcsetzt.
‘1 Clnem Marsch in die mexikanische

.

we.
““le
Ne

N

”l
a
,

Denn die Aufmerksamkeit vieler

Mexikanerlnnen und auch der Welt-

offentlichlceit scheint sich nach dem

finanz- Ulnd wirtschaftpolitischen Desa-

ster mehr in Richtung Erhalt der “natio-

nalen mexikanischcn Souveranitat" zu

verschieben. Selbst bei anhaltender

Inhaftierung korrupter Prasidenten—

brijder, Morden an Generalsekreléiren

und nicht gerade lasherlichen Geldver—

schiebungen einiger Hintermanner be-

n‘ihrt der Ausverkaufder mexikanischen

Wirtschaft und die hundertprozentige

Abwertung des Peso viele Gemiiter.

Denn sie wissen, daB es ihnen allen an

den Kragen geht. Spatestens mit der

Forderung der Chase Manhattan Bank,

die Zapalistas, im Hinblick auf eine

zukt‘jnftge mexikanische Stabilitat

auszuschalten und dazu noch die Erd—

\\#t/

‘

weitchn Druck

H
aUDlStadt, dcrvon dcr oppositionellene

'

.. . .glcrung angcfuhrt wrrd, wollen sre

aufMexikos chierung
n Dialog mit den Zapa-

0V6lkCr . aufzunchmenund die

Undes ltrtglnandcrenGeineindenund
ia S'tdatcn lur the Situation in

1’33 Au sensrbilisieren.

a.u3fibcn, um do
1131213 wiedcr

Fol -

0.
Herby Sachs /visavi

olrcserven als Garantie fur die Milliar-

dcnkredite der USA und des IWF zu

Uberlassen, werden viele Mexika-

nerlnnen ihre Aufmerksamkeit eher auf

den “nationalen Untergang” richten.

Der politische Zickzack-Kurs der

neuen RegierungZedillo gegeniiberden

Zapatistas tréigt mit Sicherheit nicht zu

der sozialen und politischen Sicherheit

bei, den der Mittelstand und die von der

wirtschaftlichen Krise betroffene Indu-

strie fordert. Im Gegenteil, das Schau-

spiel um Mord, Intrige, Geld und Macht,
treibt immer wildere Bliiten. Der ehe-

malige Préisident Salinas tritt in den

Hungerstreik, weil sein Bruder im Zu—

sammenhang mit dem Mord am PRI—

Generalsekretfir Massieu von seinem

ngling Zedillo verhaftet wird. Nach

zwei Tagen bricht er diesen wieder ab,
muB auf internationalen Druck seine

Kandidaturals WTO—Prfisidentzurfick-

ziehen und begibt sich zu guterLetzt als

Berater einer Bank in die USA. Der

vielgepriesene und international hoch-

gelobte, wirtschaftliehe Erneuerer

Mexikos verlafit gekrankt sein Land.

Welehe Schmach fijr das neoliberale

Wunderkind.

Zedillo, der neue Préisidenthingegen,
beweist mitder Inhaftierung des Bruders

seines Ziehvaters ein nie dagewesenes
Rfickgrat. Das zumindest braucht er

auch, um den Ausverkauf des Landes

an USA, IWF, Japan and Europa wett-

zumachen. Doch er verspielt den Kredit

an Glaubwfirdigkeit in Sekunden~

schnelle. Einen Tag vor der Ankt'indi-

gung des wirtschaftlichen Aktionspro-
gramms informiert nicht er, sondem

der US-Botschafter, daB die neuen

WirtschaftsmaBnahmen “enorme 0p-
fer” von der mexikanis‘chen Bevdl-

kerung verlangen werden.

Doch was passiert mit dem Aufstand

in Chiapas? Ob Zedillo die Faden noch

in der Hand halt oder die Militars sieh

selbststandig gemacht haben, wird sich

durch den tatsachlichen Verhandlungs-
willen und die Glaubwfirdigkeitdieser
Regierung in den nachsten Wochen zei-

gen (die letzten aktuellen Nachrichten

aus Chiapas vom 17.3.95 berichten van

einem bedingten Rfickzug der Militars

und dem Willen derZapaListas den Dia-

log wieder aufzunehmen).
Der Spielraum fiir eine mogliche

Veranderung ‘der sozialen Verhéiltnisse

ist allerdings in ganz Mexiko geringer
geworden. In Chiapas scheint die

Perspektive im Moment noch dfisterer

auszusehen. Aber die in der Vergan-
genheit stets fiberraschenden Aktionen -

der Zapatistas kdnnen auch diesmal das

Blattzurn Guten wenden. Denn fiir viele

MexikanerInnen ist der Aufstand in

Chiapas nach wie vor mehr als nur ein

Nadelstich. Die Zapatistas haben der

SF 2/95 [19]
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mexikanischen Regierung und Tellen

des Volkes nicht nur den Spiegel vor-

gehalten, sondem wie Subcomman-

dame Marcos so schc'jn sagtz” sie haben

endlich ihr wahres Gesicht gezeigt".

Anonymer.

Augenzeugenbericht
aus

der Selva Lacandona,
Chiapas im Februar 1995

Auf der Fahrt in die Zena Franca, der

bisherigen Zapatistenregion, kam kurz

hinler dem kleinen Ortchen Las Mar-

garitas der letzte Militarkontrollpunkt.
Hier wurde das Militfir konzenuiert zu-

sammengezogen und von hier ans be—

gann cler Vormarsch dutch die Dfirfer

und S iedlungen von San Pedro, Momma,
San Jose, Flores and schliefilich nach

Guadalupe Tepeyac. In Las Margaritas
war die Priisenz cles Militars seit einem

Jahr schon alltéiglich. Man sitzt am glei—
chen Tisch im Restaurant, schaut in den

Femseher, gibt Kommentare ab, mustert

sich und erkennt an diesen Vielen eth-

nischen Umerschieden in der Truppe
schon die einzelnen Konflikte, Wider-

sprfiche und Privilegien des Einzelnen

and die des ganzen Landes. Man iBt und

raucht und spricht und lfiBt sich von

lachelnden schcuen Indies mil ver~

schiichterten B licken odergroBen Halb-

schwarzen, in breit grinsender US-Er—

folgssportlermemalitfit in Militaruni-

form fragen, ob man mit zum Tanzfest

kommen will.

Der erste Kontrollpunkr der EZLN

befand sich ca. 30 km hinter der letzten

Militarkontrolle. Hier und don begeg—
nete man Bauern, die ihre Mais— und

Kaffeeemte zum nachsten Haltepunkl
der spfirlich gewordenen Transporter
und Kleinlaster schleppteu. Ein Oder
zwei konmen pro Tag in das Gebietein-

fahren, um die notwendigsten Versor-

gungsprobleme zu decken.

Die StraBenbloelcaden ans Fele-

brocken oder abgesfigten Baumen sind

notdfirftig weggeréiumt. Zur Zeit des

anstehenden Dialogs im Januar fuhren

taglich Vertreter der CONAI Oder Ave-

nado, der Gouvemeur der segenanmen
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"Ubergangsregierung der Rebellion",
zur Kommandatur der EZLN.

Eine einfache Holzbalkenschranke
wurde von drei Zapatisten bewaclit.

Nachdem die Namen und Nationalitaten

am Funktelefon dreimal verwechselt

wurden und fiber Lautsprecher am

anderen Ende der Leitung ein leider

r0lzig tiberheblicher, typiseh mexika-

nischer Tonfall von oben mach amen

auf die, die nicht schreiben uml leaen

k6nnen,durch den Wald schallle, fuhrer:

wir weiter in die grime bergige Nebel»

bank. Nach einer Stunde erreichte der

Lastwagen mit Frauen und Kindem in

bunten Steffen, Mannem mit Stroll-

hfitten und dem begehrten Pox-Schnaps,
der herumgereicht wurde, mit Cola-

kisten, Sacken, Konservenkartons uncl
'

Stacheldrahtrollen beladen San Jose,
den zweiten Kontrollpunkt der EZLN.

Nach Absteigen und Handesehutteln,
Kontmlle und Funktelefon‘ die ersten

Fragen nach dringend benfitigten Bat-

terien, Taschenlampen und nach einer

Tageszeitung. Nuralle sieben Tage Oder
alle zwei Wochen gab es Zeitungen,
dann gleieh gebiindelt von jeclem Tag.
Meine Vorrate an Zigaretten schwanden

rapide. Leider kommen die Vorposten
bei mitgebrachten Geschenken immer
zu kurz. Denen. die im Basislager leben,
geht es etwas besser. Der slolzeste und

unsicherste Vorposten is: vierzehn Iahre
alt und haltsich im Schatten der anderen.
EineNacht warten wirin einergrfifieren
Holzhiitte, die als Schule diente, mil
Schfilerbiinken aus dendreifiigerJahren.

DieLehrersindabgewanden,seiteinem
Jahr gibt es keinen Umerricht mehr.

Alexandre, einer der wenigen sympa-
thischen US-Vemeter, sammelt Kinder-
malereien von sechs bis zelmjfihrigen
aus Krisengebieten. Mach einer Stunde
malen schon die ersten Madchen in
bunten katholischen Kleidchenmitihren
Brfidem lachend ihre Familien, Selbst—

portraits, ihre Traume und natiirlicli

Helicopterund tote Soldaten, von Zapa-
u'sten umringt. Aberauch derersteFami-
lienvaterkommt und nimmt seiner: Jun-

gen satheiclmung wieder miL Hinter
der Schule ist ein sandiger Basket-

ballplatz. Nach einer Weile kommen
alle spieltfichtigen Zapatisten ohne
Masken und laden ein zum Basketball.
Meine Mannschaft verliert mach hitziger
Diskussion um den aktuellen Spiclstand
und Wiederholungsspiel and mu?) dem

jeweiligen Gegenspielereinen Refresco,

einen Drink. ausgeben. In den kleiuen
Geschaften wird alias bearable eder au‘f

Becket angeschrieben. ‘Uberhaupt lat

daaGuerillaverhalten tierZapat‘ieten zur

Bevelkerung exlrem warmherzig, es

gibt keine "Form mu Ubergriffen auf
die Zivilbeve'lkerung. angeaehen van

den netwendigsten vemalrungareehnb
‘

echen Kontrollmaflnahment Ba 31nd
sie eher mit seheuen Touriaten zu warn

gleichen, die nieht won allen geliebt
werden and sich abet aueh niehts zu

schulclen kommen lessen wollen. Aueh
bei den Fincabesetauagen gehen ale 5?.)

sympatiseh freundlleh vet. Eigemflmer
werclen nicht mall gefangengenemmen,
sondem sic kennen “Page apater mi:



i 331111;;dogcr Miliiiir wicdcrkommcn,

Unler ko £6
Zapatisten in edlcn Salons

; Cher mift Iarcn Warhoi-Druckcn unsi-

EAbcndsg (.cr chpcdiennng spielcn.
‘

ba,dic scan-clan
drer anatislcn Marim-

‘Umachl onsleMusrkindicsechgcnd,
‘

um dr 3ncunislSciilafcnszciL. Nachls
Cl Crloncn die Marimbakliinge

Zum .

Und {$3853 Cmcs Hciligcn noch einmal

Sendich lynden cnlschwindctalles WC-
.

C In den unwirklichcn Sphiircnclnes fl“
-

..

gels
uchUgcn, machtigcn Dschun—

{\m nachs

W930" Last
Ac” Wiedcr

len Tag: Wartcn auf dcm

Wagon, der in derZwischcn-
In Las Mar I

'

'

auf
_ garims war. Ich

celnc Handvoll Kaffccbohnen von

|¥

einem Bauem, dcr seitdem Morgen mit

seinem Sohn und zwei Siickcn Kaffce

aufcincn Riickuansport wanet. Ersmum

fiber die hohcn Kaffccpreise in Europa

und wirspekuliercn fiber MOglichkeiLen
neuer Hundelswcge. Wir Lragcn seine

Ware zum Checkpoint, ci n andererLast—

wagon darfnichtweitcrfahrcn und kchrl

mit ihm 7.11ka in die Sladl.

Dann am Nachmiuag kommt dcr

weiBe Lastwagen, Benz narfirlich, wie-

der. Zicmlich vollbeladen gchl es die

restlichcn achl Kilomeler ins Zentrai—

lager. Der néichsle On is: Flores, ein

sauberes, mil teilweise weiBen Stein-

héiuschcn und Holzhiiucn bebautes,

stark protestantisches Dorfchen. Die

Prolestanten haben es abgelehnt, sich

unler zapatistische KonLrolle zu bege-
ben, und so findet sich auch weit und

breit kein bewaffnezer Maskenmensch
in dieser Siedlung. Alexandre darfnichl
weiterfahren und bleibt einen Tag hier.

Jemand vermiBl cinen Lebensmiltei—
karlon und alle mfissen nochmai alle

milgebrachlen Waren durchgehen.
Bcim Erreichen des Zentrailagers

diimmert es schon. Am Ortseingang
hangt ein groBes Transparent mit Pa~

roien und dem roLen Stem. Langhaarige
Zapatistenfrauen verlangen zum er-

stenmal Péisse und gehen das Gepiick
durch. Nach etwas gereiztem, an-

gespanntem Check Wanen untereinem

SF 2/95 [21]
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Holzverschlag. ..Alles 0k ~ die Frauen

kommen wieder und fragcn nach

Geschenken. Desinfektionstficher,
Sturmstreichholzer, Zigaretten, Seife

und zu groBe Batter-ion kann ich geben.
Ich warte und schlafe zwei Tage im

einzigen Hospital. Hier treffe ich die

weissere, intellektuelle Creme aus den

Stadten. Jorge sitzt in der Aufnahme-
station und liest unter hellem kaltem

Neonlicht ein Buch fiber die politische
Entwicklung Mexicos. Niemand Frem-

des ist zur Zeit hier, auBer einem Jour-

nalisten von der Tageszeitung La

Jornada. Er zeigt mir die Dusehen, die
ich am nachsten Tag erstmal repariere.
Wir schlafen im selben Raum, auf Ma-

tratzen von Krankenbetten. Er ist fast

sauer, daB ieh die Zeitung nicht his

hierher retten konnte. Aber endlich
zwei Paekungen Zigaretten nach einer

Woche, das {rostet ungemein. Die At-

mosph‘are hier in Guadaloupe ist rall-

gemein so wie dieses verlassene Kran-

kenhaus. Angespannte Stille, kein ver~

triiumtes Rumh‘angen in Hangematten
und kein Lachen und Spiel wie in San

Jose, wo es nicht diese politisch-mili-
tarische Verantwortung gab. Jorge er-

klart mir, daB das Hospital vor drei

Jahren in einer ffir dieses Gebiet mach-

tigen Anstrengung gebaut wurde. Mo-

natelang fuhren schwere Bauwagen
schweres Material ans den Stadten hier-

her, weil die Regiemng schon almte

und spfiren konnte, daB es in derGegend
rumorte. So dachten sie eben, schnell

ein Krankenhaus bauen, um die Region
zu befrieden. Aber es hat nichts mehr

genfltzt. Jetzt hangen aufgroBem Trans—

parent die Abbilder von EmilianoZapa»
to and Che Guevara nebeneinander an

der Front des Hospitals.
Zwei Frauen vom roten Kreuz kom-

men rein und lachen und verarschen

sich mit Jorge gegenseitig.
Eine Frau aus Frankreich kommt, sie

spricht flieBend spanisch und versucht

sich irgendwie zu legitimieren; Euro-

paer sind aus gewissen Gn‘inden in die—

sen Zusam menhéngen im Moment hier

schlecht einzuschatzen, und ich will

garnichterstwissen,was siehiermaeht,
hat mich auch nicht zu interessieren. In

den naehsten Tagen rede ich mit einigen
Lenten aus dem Ort. Alles ist angstli—
cher, verschlossener und trauriger als

an anderen zapatistischen Orten. Jnngs

spielen aufdem Vorplatz des Hospitals
mit Murmeln, altere spielen urn Geld
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und werden jedesmal aggressiver. Es

gibt auch nichts. Die Versorgung ist

schlecht, erst recht ffir die EZLN . Jorge
und andere reparieren etwas genervt

liegengebliebene Fahrzeuge. Nachts
kommen Tacho und Marcos und andere

und laden versteckte Materialliefe—

rungen durchgekommener Fahrzeuge
in einen Range Rover Oder Toyota um,

mit aufgeklebten weiBen Buchet‘aben

der EZLN. An den zwei Tischen des

einzigen Restaurants werden lange
Interviews ffir ein genervtes schwe-

disch-deutsches TV-Parehen gegeben,

die sich noch in unverschfirnter pene-
tranter Weise darflber besehweren, das

gemaB ihrem dringenden Terminka-
lender und Flugplan nichts organisiert
sei, es keine zuverlassigen Auskiinfte

gibt und keinen Tequilla. Mit dickem

Wagen und Kreditkarten unangemeldet
in Guerillagebiet einlaufen und den
Annsten in ihrer verslurnten, im Kriegs-
zustand befindlichen Existenz noch
Vorwiirfe machen, das es hier keinen

Nightclub gibt. Auto, Ausriistung und
Knete abnehmen und zu FuB ab nach

Hause schicken were in diesem Fall ein

angemessener Dampfer und eine ainn~

voile Lanternng. Alter .,. und das ist
ehen der gewaltige Vorteil der Zapa~
tisten, eine wirksame Waffe war and int

einegute,geschicktel’reaeepolitikaeine
Strategie. diezu diesem weltweiten soliv
darisehen Echo gefijhrt haL Harte der

Widerstand nebenan in Guatemala nur

halbsoviel Aufmerkeamkeiterreicht wie

jetzt in Mexico, sane die Lage don mil
Sielrerheit antlers ans. Eimausendvier»
hundert Meldungen ‘wegen Mensehen»

rechtsverletzungen in den letzten vier
Monaten. Mord, Falter, Blanche-eme-

wagon and Verschwindenlassen. Keine

Strafverfolgung tier Tater. Das brutale

Militarregime don, (Ian, ehne Zweifel .

etwas demokratisch-amerikaniseh fri»

siert, immer noch region, halite fiber~

tragen aufMexicowahracheinlich sofort
alles plattgemacht. Da klingt es schon

erfreulich, wean man erféihn, dafl in

Mexico angeblich um die 50 Offiziere
ihren Dienst verweigert haben, weil sie

niehtaufveranntelndiosschieflen wolb
ten. Das Militar ist nzicht so verhartet
wieman es von anderen amerfltanischen
Staaten gewohnt ist. Trotmlledem, ~

Fore: Herby Sachs/Vieavi
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wahltereben die PR1. Wenn sie Robledo

wiihlen, ist das in Ordnung, wenn sie

Avendano w‘zihlen, umso besscr, in

Ordnung. Bisher tragen alle mexika-

nischen Priisidenten immer das gleiehe

Gesicht, ob Madrid, Salinas oder Ze-

dillo. Wenn wir unsere Forderungen

wie bisherohne Watfen einklagen, folgt

als Antwort sowieso nur Druck und

Repression. Im Moment ist alles un-

sicher, in Chiapas und im ganzen Land.

Der Krieg verpflichtet uns dazu Ldsun-

gen zu finden. Das Gewehr ist die Ga-

rantie, daB es nieht so wird wie vorher,

und im Moment gibt es keinen stabilen

Waffenstillstand.

Jede landwirtschaftliehe Gemein-

schaftsolle sich selbst fiir ihre geeigne—

teste Produktionsweise entseheiden,

nach demokratischen Prinzipien sollen

Strukturen wie Verteilemetze, Trans-

portwesen und Vertrieb aufgebaut wer-

den. Die Probleme sind im ganzen Land

a’hnlich. Sie, die EZLN, wollen keine

Macht im Sinne militarischer Sieger

und Verlierer erkampfen, aueh keine

Partei bilden und sich somit aueh keiner

Wahl stellen. Auszusehliefien sei es na—

tiirlich nicht. Das Volk entscheidet, so

Moises.

Unterstiitzt wird die EZLN wenig,

internationale Hilfegibtes auBer von El

Salvador nicht. Es fehlt natiirlich an

allem. Die Ausrfistung wird grdBtenteils

handgemaeht, Munitionstaschen wer-

den selbst genaht, je ho'her die Position,

desto besser die Ausrfistung.

Diesen Ort gibt es so jetzt nicht mehr.

Das Militar hat in einem gesehickt ab—

gepaBten Moment zugeschlagen.

Vielleicht sind einige der Kampfer

vorerst in der landlichen Oder stadti-

sehen Zivilbevolkerung untergetaucht,

arbeiten irgendwo auf dem Feld, orga-

nisieren den Widerstand im femen

Norden mit anderen Compafieros Oder

verharren ohneUnterstiitzung in kleinen

versprengten Gruppen in standiger Dn-
gewiBheit in morastigen undurchdnng-

baren Dschungelgebieten.
Einen geographischen Dorfnarnen cles

Basislagers der EZLN gibt es im Mo-

ment nicht mehr. Eine logistisch gut

vorbereitete Rdckzugsstrategie hat es

in Erwartung des Einmarsches gegeben.

Aueh hat die EZLN bereits eine lan—

desweite Stimme. Zur Reprisentation

einer politischen Gruppe oder einer

Guerillain derWeltfiffentlieltkeitreicht
ein Telefon, ein Briefkasten, ein gut

funktionierendes Botensystem, um

Verhandlungsbereitschaft zu demon-

strieren und den Dialog zu suchen.

Und es gibt die CONAI, die Comision

Naeional de Intermediacion, bestehend

aus Vertretern wie der Caritas u.a.

kirehlichen sozialen Organisationen,
gruppiert um den verhaBten und ge-
liebten Bischof Samuel Ruiz in San

Cristobal de las Casas. Bisher konnte

ich Kirchenkontakte auf politischer
Ebene vermeiden, hier hat die Kirche

als Filterstation zwischen der vor-

wiegend indigenen Bevfilkerung und

der kapitalistisehen Zivilisation sicher—

lieh unentbehrliche Dienste geleistet.
Ein Hirtenbrief, in dem sich die Kirche

vor einigen Jahren fiir die grausamen

Vergehen und Fehler der letzten Jam’-

hunderte bei der einheimisehen Be-

volkerung entschuldigte, und das

schlechte Verh'eiltnis zum Vatikan zeu—

gen von selbstkritischer Neueinschéi—

tzung. Eine gewaltige Ablehnung wird

Ruiz nun von regierungsu‘euen Unter-

nehmem, Industriellen, und in diesen

Zeiten besonders von reiehen Rancheros

und Fincabesitzem entgegengebracht.

SichtbarwurdediesvoreinigenWochen
auf einer Pro-PR1 Demonstration 30

Meter neben dem Gotteshaus, auf der

eineRuiz~Strohpuppeverbranntwurde.
Ein Kirchenvertreter war stolz, daB

er flieBend tzoizil sprechen wfirde, —

ein in diesem Gebiet verbreiteter Dialekt

der Maya-Sprachgruppen.
Ruiz und die Kirche respektieren auch

alte Riten, sowie die Anwendung des

alten traditionellen Kalenders bei eini-

gen Mayas. Es wird Zeit, daB die Be-

volkerung sich als "subject, not object
of history" versteht and so verstanden

wird. Natfirlich kann er keine Gewalt

unterstiitzen, aber er versteht die Ziele

derEZLN. Chiapas ist nichtdritte, son-

dern vierte Welt. Die letzte Revolution

hat Chiapas vergessen. Es ist noch ge-

nauso wie in "Regierung", und den

Folgeb‘z'tnden aus B.Travens Caoba-

Zyklus. Die Ausbeutung derlndios muB

beendet werden, der Himmel muB auf

dieErde geholtwerden, keiner son mehr

auf den Himmel warten. .

Alle Mogliehkeiten sollten ausge-

schopft werden. um eine friedvolle,

politische Ldsung zu finden. Dabei mfis-

se natiirlich alles "in the will of God"

geschehen, immer das Idol ties "suf-

fering Christ" beherzigend, das indi—

viduelle Verhalten soll bestimmt sein

SF 2/95 [23]
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van der Liebe znm Nachbam, dann

kann man kéimpfen gehen -— "for a little

justice."
1m Moment scheint das CONAI nach

neuesten Informationen seine starke

Vennittlcnolle zu verlieren.

Nach zwélf Mon‘aten wurdc der un-

gclijstc Dauerzustand, — ohne wesent»

liche Fortschritte in den Dialogen fur

cinen Waffenstillstandetc. zu erreichen,
— von Seiten der Kirche und auch ande—

ten Parteien ganz einfach umgewandclt
in den Wunsch nach "Frieden". Man

sah plétzlich nurnoch "Paz y Dignidad",
Frieden und Wfirde, schon lfingst nicht

mehr "Tierra y Libertad", Land und

Freiheit.

Der Sitz von Avendanos Ubergangs-
regierung, nur einen Kilometer von der

Kirche entfemt im jetzt baseman 1N1,

dlem nationalen indigenen Institut dcr

Tzotzil und Tzeltalindios, ist ("offiziell

illegal"), realpolitisch und vom taktir

Stchen Anspruch her 2113 der eigentliche

fiffentliche Ansprechpartner and Ann

der EZLN anzuschan und auch dieser

zuzuordnen. Durch ein Transparent und

ein roles Tnch an einer Kettc and

mehreren Konuollposten, die die Be-

sucher nach Waffen dutchsuchan, wird

das Gebiet vom flbrigen Stadtgcbiet
abgetrennt. An Zigaretten, Brat und

Friichte, S tifte and Bflromaterial fiir die

Wfichter, ffirs schlecht ausgcn‘istete0f-

fice und ffir die immer mu anknmmen-

den versprengtan Campesinos, denkan

leider nur die wenigsten der wohlgc-
niihrten internationalen Pressevertreter

und der internationalen "Observer".

Lctztere sind natiirlich dringend not-

wendig, um durch ihre internationals

Préisenz militfirische Eingriffe abzu—

wenden und die Lebensmittcl- and Me-

dikamentenverteilunginKrisennrtenzu
fiberwachen. Sis begleiten die Convois

der Lastwagen, abet sie gefall‘en sich

selbst am besten dabei. Wie anf Papis
Yacht springen sie auf und ab, tins

\

\

Abentencr, die Front, das strapazier‘tc
Grinsen— die pflegeleichtcn Studenten,
die den Wag Mother wagtm, ans détn
States and ans Italy; was Australia und

Austria.

Einfache: besehriftete B‘lfittfir weisnn
den Wteg in dig aimelncn Reasons tin
Avendanos Regizrungsbfirosmordancn
immer rage: Benign herrscht. Francn

mit Kindem fragen mach Rat, Bauern

genieflnn die mfichtige A‘unosphfireiin
den Fronnfiuman mnmentanermein a-

nischer Geschit: a. ‘
Hier ist das Bum {fir gerichtiiche An-

gelegenheiten, das Bfim ftir Frawén,

und eins fiir Swims um! Eméihrnng.
Noah stem mar nine ‘vaminzclta @ch
Schrcibmaschim and Mn learnt Tigch
in den kleinen Rfiumem

,

Enrique, ein dnmnnattimnder Cam—

pfisino van Tapac‘ 11m sagte mix, @1218
in Chiapas vnfi,
mitisnv'zttem m mamas sigma in den

hewafifneten ma pfwhen werdm.

2am Familign ads: IFa-
n
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Mexiko am

Scheideweg!

214222};-Zfilgenden veroffentlich‘eri
wir

Wirlschafl
emcn gelcurztenArukel z.ur

in Mexikos-
undsozzalpoluischen Krise

Subhfeing
V0n SlefanlAmbrosl.

Er ver—

dermom grundsarzlzch‘eEmschiitzung
lorische engnen

Situation and des hlS-

EmWickln onlext ‘der neoliberalcn

Seine “"18 in
Mextko zu erarbelten.

Einschdio uzsche um? aleomnomzsche
doeh wir

ung tezlen
rvir

nicht generall.
Fadenlesmochten

mil dem Artikel den

liefern jfllmen rias Handwerkszeug

in Merikole bezspielhafte Entwicklung

nachzuvollziehen.

Am 13. M'zlrz fragl sich Henry Kissin-

ger in eincm CNN—Interview, wie denn

in Mcxiko “iiber den Weg einer selbsr-

eneugten liefen Depression eine wiri-

schaflliche Erholung slalifindcn kann“.

Eine rezcssive Politik als Miltel zur

6konomischen Akiivierung, so bemerki

er, ,,war die Theorie, cler wir unter

(Préisidem) Hoover gefolgi sind, und

unset politischer ProzeB hielidies nicht

aus. [ch well} nichl, wie der mexi-

kanische polilische ProzeB dies aushal-

Len kann“. Zusammen mil dem liber-

wiegenden Teil des US-amen' kanischen

liberalen und konservaiiven Establish-

mean war wohl auch Kissinger von der

Richiigkeil und Elfizienz des vom me-

xikanischen Ex—Prfisidemen Carlos Sa-

linas de GoLari vorangeiriebenen M0-

dernisierungsprojekls iiberzeugt.

Jeizl, nachdem die Entscheidung vom

20. Dezember leizten Jahres, den Peso

frei floalen zu lassen, zu ciner iiber hun-

derlprozenligcn Abwerlung gel‘iihrL hat

und nachdcm der fiberwiegende Teil

des 1994 ins Land gckommencn vola-

tilen Finanzkupiials llingsl das Weite

gesuchl hat, besinmsich auch Kissinger

wieder auf die “dcmokrmische Frage“

als Grund l‘iirdieakiuelleMisere: Wenn

Zedillo doch nur “schriuweise das Pro—

gramm seines Vorgiingers nun auch im

poliiischen Bereich anzuwendcn be-

gonnen bane, um dann am Ende der

sechs Jahre ein Mehrparteiensystem

verwirklicht w haben. So were damn

Mexiko endlich ein modemes Land.“

Soweii die zynische Arroganz des

Ex-AuBenministers. Solange die kfinst-

liche Uberbewertung des Peso und der

dadurch ausgeloste lmporaboom Mexi-

kos geniigend Handelsprofite bescher-

ten und die saftigen Renditen an der

mexikanischen Home selbsi die Fonds

derUS-amerikanischen Pensionskassen

anzogen, branchte die Demokratie irn

Tequila‘Land kein Thema sein. Die

USA branchte die PR1 und brancht sie

auch weiterhin. Und das Zapatistische

Nationale Befreiungsheer (EZLN)

wurde fiber 1994 hinweg als pefipheres

Prolblem der inneren Sicherheit ange—

sehen, bei deren Losung frenndschaft-

lich miizuhelfen man narfirlich geme

bereit war: So man (1215 mexikanische

Bundesheer erst in der Aufstandsbe—

kémpfung sowie in der Anwendung der

low intensity warfare- Strategic in

Chiapas unterwiesen werden.

Few: Dorothea Schlitz/Visavi

Die KriSe’nlésung isf in der

Krise

So faBt auch Ugo Pipitone in La

Jornada vom I4. Méirz die Lehren aus

der fibereilten Weltmarktoffnung La-

teinamerikas in den 80erJahren follgen-
dermaBen zusammen: In der Phase

verstéirkter AuBenoffnung hilftnureine

linierbewertete Wéihrung, zu hohe De-

fieiie in der Handels- und Zahiumgs—
bilanz rnit dem Ausland vermeiden

welche im entgegengesetzen Falle mu:
durch einen iversiéirkten Devisenzuslrom

aus den freien intemationalen Finanz-

mgrleten kompensiert werden kfinnen

Die in den letzten Jahren zu veneich:
nende Konzentration produktiver Aus-

landsinvestitionen aufdie industriellen

Zenirumsokonomien der tn’ardieierten

Weltwirtschaft 1315: fijr Lander, die wie

Mexiko an einer zu geringen intemen

Sparquole und dariiber hinaus an der

bekannien strukturellen Heterogenitfit
der Schwellenléinder leiden, nur noch

deg weltweit fieischwebende Spekuia-
uonskapital fihrig. Um dieses anzuzie-

hen, mfissen Uherbewertung der Lan-

deswéhrung,Inflationsbekéimpfung und

Hochzinspoliiik zu wirtschaftspoliti-
schen Imperativen werden.

Die Auswirknngen dieser “Anpas-

sung“_an die Renditeerwartungen pri-
vater intemationaler Geldanleger und

Banken, die oft ‘auch die aus der Kapi-
talflucht herstammenden Devisen ein-

heimischerEliten verwalten, vermehren

dieProbleme im produktiven (und damit

besehfiftigungsrelevanten) Sektor der

Winschaft sowie dann auch im sozialen

Bereich. so war z.B. das Firmensterben

vor
allem bei den binnenmarktorien-

uerten Klein~ und Mittelbeirieben im

Mexiko der letzten Jahre an der Tages-
ordnung. Bis dann das steigende Han—

dels- und Zahlungsbilanzdefizit zu-

semmen
mit den Angsten angesichts'

emerrealen oderbefiirchteten politisch-
sozialen Instabilitéit das ”Gondelkapital“
in Bewegung setzte und das schon fiber

lange Jahre austeritfitsgebeutelte Land

Wiener von Null anfangen léiBt.

Austeriié'fl ohne Ende

Am vergangenen 9. Mfirz stellte Er—

nesto Zedillo das neue Spar- und An-

passungsprogramm vor, das den seit

Jahresbeginn wesentlich verschleich-
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tertcn (Skonomischen Eekdaten Rech-

nung Lragen soil. Das fiinfle neoliberaIe

Austeritéitsprogramm in zwfilf Jahren

ist diesmal jedoch ohne die Mitwirkung
weder der Unternehmer~ noch der bis-

lang vom SIaaI konlroliierten anerk—

schaften durch ein Regiemngsdekret
verfiigt worden. Dies sprieht fiir die

These, dnfi es sich hier um eine Kenn—

wendung hin zu den ,,orthodnxen“ Sta-

bilisierungsmaflnahmen deIr Zen von

1982 his 1987 handelt, die Sakinas de

Gotari daraufhin dutch eine Politik

neokorporalivistiseh abgefederter nnd

damn gesellschaftlicli legitimiener So—

zialpakte ersetzte.

Die Verringerung der smatliehen

Ausgaben um 9,8 Prozent, weitere Fri-
’

vatisierungen und die Streichnng smat—

licher Investitionsvorhaben, die Erhfi-

hung der Gas— Imd Benzinpreise sowie

die Anhebung der Mehrwertsteuer von

10 auf 15 Prozent haben das Ziel, die

offendichen Finanzen zu sanieren, um

letztlich die bis Ende des Jahres ansle-

henden Felligkeiten bei der steadie hen

Auslandsschuid (14 Mrd. Dollar) und

vor allem bei den inIemen Staatsan-
leihen (65 Mrd. Dollar) pfinkLlielI zu

begleichen. Uber die Verschnrfung der

Politik des knappen Geldes $011 die

Liquidian bei den Staatsfinanzen erhfiht -

warden: Zinsen von bis zu 50 Prozem
fiir Investitionskredite und von his zu

80 Prozem fiir Hypotheken zinsammen

mit den aufgrund des Weehseikurs~
verfalls gestiegenen ProduinonskosIen
werden - so die Strategic: - fiber den

Weg einer finanzpolitisch verscharften
Rezession dazu beitragen, die Import-
und damn die Devisennaehfrege aufler-

hallb des staaIlichen Finanzsystems
drastisch reduzieren.

Ziel des Austeritfitsprogramms 13163,
1995 einen Handelsbilanziibersehufi
von 8 bis 10 Mrd. Dollar zu emin—

schaften, wofI'I'r die kaIaerophale Spi-
rale von Reallohnsenkung und ArbeiIs-

losigkeit, Nachfrageriickgang und Fir-

menzusammenbrfichen - es knrsiert die

Zahl von Iz'iglich 5 000 Entlassungen -

weiIer beschlcunigl wird. Der im Pro-

gramm eingeplanle diesjfihrige Rack-

gang des Bruttoinlandsprodukts (131‘?)
um 2 Frozen: wird sich dabei bald als
unrealistisch erweisen, weil die nun

eingeleitete Krise schwerer sein diirfte
als die der 8061']nine — und in den Inhren

1983 his 1986 sank, das BIP harem
einmal iéihrlich um 5 Prozem.

l
Vieles sprichtdaffir dais miI derjew

verkiindelen neoliberaien Rnfikur weile
Tniie der noeh vorhnndenen pronuktiven
Sektoren deg Lnndes, die mehr ais jc
zuvor von zu impurtierenden Inuren
Zwischengntern ehhfingig 31nd, iIn

Strudel niner Stagflationsdynnmik
untergehen ohne dafl debei allerdings
das Vernauen der inIerneIinnelen Ke-

pimlanleger gestfirkt wfiirde vem Ver-
trnnen der mexiknnisehen Bevéfilkerung

gar nieht zn spreehen, die niehI meiir
einsieht warum nnd wnfiir sin nue‘hjetzt winder die gwemtnn Lenten der
Krise zn Hagen net.

Dunn weder die Inflation nonh (ins
Handelsbilanzdefizit scheinenIn einer
deran anflengefiffneIen Wirmehaft mit

auBersImedngerIntemanpnannIeauf
Bauer einzud'ammen In sein.Vie1es
sprinIn fin die These dag die Zedifln-
Administranion die KonIrnlIe fiber die
Makroiikonomin verloren hat - die
Mileronkonomie seheint ihrJa ohnehin
kanm mehr etwns weft zu sein Die

auswartigen Anieger spIiren dies und
lessen sieh anch dureh 80--prnzentige
Jahreezinsen derIn der Lnndeswfihrnng
angebotenen StenIeanleihen nieht an~

Incken Des national noehiakkumulierte
Kapitel wendert weiterinn Ausiend and

angesiehzs der quasi night; vorhandennn
Devisenreserven nndderlautProgramn'i
bis Dezember dieeen James um 357
Frozen: auf 121,2 Md. Dollar stei-

genden offiIziellen smaIliehen Ans?
landsversehnldung ist en fraglich ob
die oben genannten Devisenverpflich»
Inngen fiberhaupl; bedinnt warden ken»
nen. Die gesamte mexiknnische De?
visensehuld betréigt heme schon 17(1
Mrd. Dollar; vor dem mexikanischeri
Schnldenmnramrinm 1m Janie 1982
waren es nur 85,6 Mrd. Dollar.

1Offiniellen Schntznngnn zufolge
werden bis Ende 1995 weiiere 750 000‘
Mexikanerlnnen iine Besehiiftigung
veri ieren Diese adidieren sieh zu den
250 000 sen dem 1.1anuarEnt1assenen
sowie zu den 200 0010 Jugendiichen, die

Inhrlich new anf den Arbeitsmarkt
kommen. Alie sie, die nhne Sieherung
nus dem produletiven Prozefl Gedrnng-l
Ien, die 40 Fromm Amen, die prekéir
1m Informelien Sektor Beschnftigten
und aueh dieIn dieProietaritiitgedrfingte
Minelschicht werden die Hauptlast der
SLeuen nnd Preiserhnhungen Iragen.
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mexikéin'cr
quasx dlC Funktioncn dcr

8011 Daylschenchlralbankeinnehmen
lagon dc‘u‘ komml, daB dnroh die Auf-

"aliOnaI: InngCoruar bewxlligten inter-

aueh die}: cdupokets (ler Regierung

aus dcm V

on lrolle uber die Einnahmen
'3an orkaufdermgcnenOlrcscn/en
bfirésffinf 15L WCll _dicse als KrediL-

Werdcn a;
In

Washington eingclagert

mug sic-h _cdc Oppositionsregierung
Sign“ u

1n @ukunfl dlCSCl’l Tatsachen

“ativ
, m

Wirtschziftspolitische Alter-
en ubcrhaupt in Angriff nchmen

zu konnen.

Mit der SLrategie der AuBenoffnung,

Privatisierung und Deregulierung der

Wirlschaft im Zeichen des Neolibera-

lismus hat auch der mexikanische Na—

lionalstaat einen Funktionswandel

vollzogen. Als “Moment der globalen

Kapitalbcwegung“ (John Holloway)

hangl seine Stabililiitals peripher in den

Weltmarkl eingegliedene Okonomie

mehr noch als die cler Indusm’elfinder

heute vor allem von seiner Devisenli-
'

quiditfit ab.

In diesem Sinne kaun es in Mexikoim

Laufe der 80er Jahre zu einer wach~

senden Spaltung in einen produktiven
und {fir das Auslandskapital lukraLiven

Exporlsektor, der sich auf das Produk-

liviuitsniveau des Weltmarkts hinem-

wickelt, und einen immer zuriickblei-

benden und immer unproduktiveren
Binnenmarktsektor. Dieser Spaltung

enlsprach auf sozialen Gebiei auch die

Znnahme von sozialer Polarisierung,

Marginalisierung und Informalisierung
und ein Wegfadl der auf einer korpora-
tivistischen Intergration basierenden

minimalen wohlfahrtsstaauichen Ab—

sicherung zumindesl eines Teils der

lohnarbeitenden Bevolkerung und ihrer

Angehb‘rigen. Gleichzeiu‘g verilnderle

sich das Machtgleichgewicht innerhalb
des herrschenden Blocks: Teile der im

alien Sinne korrupten PRI-Politiker
muBlen atheLen. Pan'allel dazu kam es

zu einer Refeudalisierung der politi-
schen und wirtschaftlichen Ent-

scheidungsstrulcturen, wobei es die

Profile von ca. 500 im Export— und

Importgeschéift tfitigen Firmen sowie

der méichtigen casas de balsa im Mit-

telpunkt stehen, die sich nacli der Teil-

aulhebung der 1982 vollzogenen Ban-

kenverstaatlichung unter Salinas he-

rausgebildet haben. Diejetzigen Spitzen
der PR1 und ihre Familien sind in diese

neue Winschaftsoligarchie eingebun-
den.

Deren Interessen sind eng mit der

Aufrechterhaltnng des polarisierenden
Wirtschaftsmodells verkniipfl. In die-

sem Zusammenhang warden dem Ende

November 1994 aus dem Préisidenten—

amt geschiedenen Carlos Salinas de

Gotari und seinen Beratern derzeit vor

allem die folgenden Punkte zur Last

gelegt:
- die ab dem Friihjahr 1994 einset-

zende Ausgabe von besonderen knrz-

und mittelfristigen Staatsanleihen, den

sogenannten tesobonus, d.h. an den

Dollarkurs gekoppelte Schuldscheine
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zur Dackung dies wachsenden Handels—

und Zahlungsbilanzdefizits; 3113 war

nach dem Urteil von Finanzfachleuten
im Grunde illegal und ffihrtnachtrfiglich
zu einer Erhéhung der smatlichen

Devisenschulcl, well (1611 Inhabem dieser

Papiere nun gemiiB der aktuellen Wéih—

rungsparitfit Dollar ausbezahlt warden

miissen;
- das zeitliche Hinauszfigem der Peso-

Abwenung, das auf politischen, abet
auch Moliven deg pcrsfinlichen Prestige
bcruhte: sic Mine 31993 die NAFTA-

Verhandlungen, I994 (110 am 1. August.
stamfindenden Priisidentschaftswahlen
und schlieBlich die (inzwischen zu-

riickgezogene) Kandidamr Salinas‘ 211m

Pr'asidenten def neugegr'undeten Welt-

handclsorganisation (WTO) gafahrdet.
Dariiber 1111111113 kam es in den Tagen

vor 116111 20. Dezember 1994 211 einer

illegalen Handhabung von hochbxri—
samen Informationen: Als die verstfirkte

Kapitalflucht nach dem nicht gerade
energischen Amtsanmu Ernesto 261111-
105 cine Abwertung erzwamg, waren es

einige, fiber persénlichc K111111111 infor-
miene Finanzgruppen und Fitmen, die

in aller Bile Guthahen in Dollar ain-
tauschlen bzw. groBe Mengen der (1an

erwéihnien Tesobonus-Anzleihen kauf-

ten, um noch kurzfristig Millionen

Dollaran Abwertungsgewinnen cinzu-
fahren. Imzwischen kursicrt 1111: Ver.

mutung, claB die massive Abkehr van

der mexikanischen 136132 6111 11ng-
sprochencs Manéver 1m Sinne einar

Machtdemonstration der Finanzkreisc

gegenfiber dem 116116111 Prfisidenten dar—

siellte. Spéiter tauclne dann au-ch die
Meldung auf,die Pesoschwiichung ware

aufcine 1161311111111: Kanalisation von im

Drogenhandel erwirtschafteten Geldcm
ins Ausland zuriickzufiihren.

Mégliche Alternativen

Die néich‘su-m Wochcn und M02311:

warden zcigen, inwieweit 1:3 1111: 11612611
noch lonangcbcnde 1301111313112 Elite

geniigencl Legitimiit; bewahren kann.
zumal sich inzwischen in nationalen

Unternehmerkrcisen, in den higher

staatstragxsnden Gewerkschaften suwie
selbst in 1101 eigenen Panel 111111312111:
Stimmcn 11161111311.

Einc wesenlliche Bedeutung 1101111111
in dicscm Zusammenhang Clem strate-

gischen 2161 1511,1111: Ende 1:161 7061‘ 11111116

verlorcngegangene Ffihigkeit 2111* 1111-

tionalen Selbstversorgung mix Grund—

nahrungsmittcln zurfickzugewinnen.
Diese steht fur den in Mexiko lebenden

US—Okonomcn David Barkin 211821111-

men mit ciner allgemeinen Anhebung
des slfiduschcn Lohnniveaus im lem-

rum ciner alternativen Emwicklungs‘
strategic: Dazu gehfiren Maflnahmen

wiedicAulhebung dereinseitigenSub-
ventionicrung der exporloriemiermn

Agroinduslric, die Sichcrung 111:1 vor-

handencn kolIckLiven Eigemums- 11nd

Prodiuktionsformen (11nd bier v01 allem

der ejidos, die durch die Agrargeselz-
gebungsrcl‘om 11133 1131211011 Sexeniums

in ihrer Existcnz bedroht. 311111) 111111 die

geziclte Férderung der Produktion von

Nahrungsmittcln fijrdic Bevélksrungs—
mchrhcit (M1113, Bolmen, Reis, etc.)
sowie der liindlichcn Infraslruktur.

AuBcrdem gimgc cs damm, (1113 Ten-

dcnz des Kleinbaucmtums, angesichls
dcr ungenfigcndcr Remabilitéit 211m rein

subsislcnzoricmicnsn Anbau liberzu-

gchen, umzukeh 11:11. Die Rcerganisaugn
dcr Kom merzialisierung durch die F61—

derung des sclbstorganisienen Direkt:

verkaufes der Produzemen, die staat—

liche Garamie eines bauerlichen Min—

destcinkommcns sowie die Unter-

sliitzung fikologisch innovativerAnbaw

Berichten 11nd vielem mehr.

l ANARES Non]

NEU‘ERSCHIEINUMG!

Dead Kennedys: We need dogfood for the poor
M11 deutschen Ubersetzungen der Song-Texte, vielen Fotos,

90 3., DIN A4, 25 DM Fordert unser Gesamtprogramm an!

‘

Versandbuchhandiung, Postfach 2011, 31315 Sehncle
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11121110111211 1111111111 111111111111: Mafinahma‘n
Die Ziele des vorgmchlagcnen Prp—
gramms lagen 111111111 die Landflmht1m

verhindcm 1:125 1111111110111: 3631111111—

Iigungs, 1.111111 Lebansnivea11anzuhcbezn
111111 (11111111 11111111111111: Froduktionakmiis-
11111513: 211 3&1an haw. 211 11111111111111.

D21 Wegfall 111111 Malammgsmltmlim-
13011611 wiirde

2111111111 {31151 Dafizit‘ 131111

higher [111' (1211 Grundnahmngammel-
anbau 1121111111111 11311113311111: 13111121113111 1”1111
aims selbstlinamima Exporuamdwim-
schafl frcimachm. E11111 Mchliga V -

raussatmmg 2111* Vmirklichung 1:131-
altemativen Swamgw 11111111 allardmgs
die Neuverhandlmg 11113 NAMAmei-
handelsabkommens, 1112511B 1995 11111

Impurt 11011 3 Mill Woman U3~ame-
rikanischam Maia 11011212111:(17 P10211111
mehr 1113 1994)., 1111111111111 1111: 1111111113-
11156111311 Pmduzemen angiesziclim 1111‘s

inflationsbedingten Produktiomkoa-
tenanstiegs 111111 nicht 11111111 11.113111211111-
bare: Kredlw 111311 1121111 1111111 816113111.

Die EZLN 1:111 Kutalvsmmr
Carlos 3111111115116 1230111111 Wird in-

zwischen in 111111 fiffmtlichan 1111111111-

1151311111111 Wartschlilzung’ 111111" $11.16 5111111:
111111 112111 mmwlmimfimn 12111111111111
Porfirio 01112 13111111111111, 111111 11121113113311.1111-
Iich wird es 5111111112111 Nachfolgem 1111111

wimchaftspolitimhen 31113113111111 11111111
besser ergehen. D1113 Zedillo 81111112111
Vorgfingcr 11111211 1113211111 zweitfigigem
,,Hungersu'eik" quasi 1:111: AbsoImion
1311211111111, 3111111111 111121711 £111 seine inhal-
121111113112 11111! pamfinliche: Handlungs-
autonomic- 111111 dies 110112 11111" vor-

herigen Verhafmng des EwPrémidm-

tenbmdersRafilSafiflaMufgmnddcmp
geisuger Urhcberschaft am Mord 1111

José Francisco R1112 11113511111111111 var-

gangenen 81111111111121. 1112322111111131: 1111:

SLaatspartci PM 1111' 111311: 1111: much s11L
1111111115211 1111111 113111151: Gruppe V011 V611“
13111121111171 11nd Maliosi 211 untamehaiden.

Dosh solange 1111111 111111 111115 1:11ng.
nicht111 Siam - 1111111 mfiglicher 111er
mativer hegemumalfirflloakpolmmher
11nd gesellschaftlichar 111111111 fufiniart.
wird 11012 1111611 P10111211: 11011 111111111 11111
5112111113 Dasinmgration 1111111161 11611
Henschenden in 11111 Amie 51111111111. E1
1511111: Snatcgm 111:1 EZLN 111111 11111181.
Subcamandan 11: 111111111111 11111 germ 11111
111252 Lack: 211111. V1111 Beginn am 111111

71"? 1



Sting Sle ihre Auseinandersetzung mit

im GCglcrung
als eine politische und

mcnmEUHSC gesamtnalionale. Funda-

derlen 0“ orausseizung fiir den gefor-

rechii k F2690“. 1n Wiirde und Ge-

Syslcg
ext ISL eine Zerschlagung der

Dams]: der'Smalspartei und cine reale

lichen I‘Drausicrung
allcr gesellschaft-

creiche.

gelségcggnugc’n.Zapatislen ins Leben

mecmi ”nuonalc demokratische
“Britten 1g“ (CND) some die in dcr

d0nen-U eklarauon aus dem Lakan-

ahres rfwald
vom Januar diescn

liO“alchBorde‘rte” Bewegung der na-

Cinen r? efreiung“ (MLN) zielcn auf

dCTGmrfglcn Gesellschaftsvcrtrag auf

assun v
a80(itirur-spriinglichen Ver-

“Chstci “(in
1917 (Cine der forlschriu—

ganz Latemamerika) sowic
auf

‘
-

S dieWiedererlangungdernationalen
OUVCriiniuiL.

nur wohin?

ufiéitucbéfiaschend am 9. Februar ver—

SChech Imscheid‘ung der mexikani-

Ticge duflffungfiieEZLN-Fuhrungs—
SChafi die]'

die Bundcsstaalsanwall—

Von cihcglcqntcressamerweise derzcil
OppositiOn llglled der konservauyen
als Ges

Spartei PAN gefiihn Wird,

883$“ uClzesbrecher“ verfolgen zu

landes'wc'rilcr diesem Vorwand cine

10ilen undldc Repressmnsweilc einzu-

me der 7n
0n? Bundesheerdic Einnah—

Zu b‘Cfehi palistiech beseLzlen Gebiele

SChichn :3“
Welsl auf eine Machlver-

in: Die isInnerhulb(icsSLanlsappamtcs
deg chiajunsuseh-millniirische Losung

Cincr fakl:janek13ehen
Konflikls hat zu

liCrenan ichen Enlmaehlung des am-

ngiihn d

nnenmimsters Moctezuma

als Vcghacrdzuvor
von den Zapatisten

Cgierunyn. lungspartner seilens der

Sich Anf:
ancrkanm worden war und

“Cue Verhng
Februnr gerade auf eine

mindisoh andlungsrnnde mit den Auf~

Cn vorbercnele.

agile??? SUmmcn vcrmulelen, daB die

die A”; LungZedillos wcsenllichdurch

inany ordernng der stark im Mexiko—

anhafesehaft steekenden Chase

der US-gniBank. sowie anderer Teile

Chinpan krmnzelnegdie ,,Losung” des

0h]: 0. isehen Problemszum cigencn

[Mme m11itariscliherbeizufijhren, mo—

ist die filwcscn
sem kdnmc. Allerdings

ese wahrseheinlicher, daB die

Strategieéinderung in puncto EZLN auf

die innere Ffihrungsschwéche der

mexikanischen Administration selbst

zuriickzufiihren isl, die sich dem Druck

dereigcnen Slreilkriifle beugten, welche

schon seii langem Vorbereilungen fur

die jetzige Offensive Lraf. Die ostenta-

Liven Treffen Zedilios mit der landesei—

genen Generaliliit ab dem 2. Februar

weisen in diese Riehlung. Insgesamt

diirfLe die Aktion zu einer generelien

Aufweriung der politische Rolle des

Miliujrs beiLragen.

Der 9. Februar kc'jnme den Beginn

einer ,,fujimorizaeién“ des mexikani-

schen Regimes markieren. Eine neue

unheilige, von einem kriLischen Kom—

mentaristen ais ,,bi1iiger Faschismus“

bezeichnele, Allianz von Bundesheer,

Poiizeiappmat, dem reaktioniir-mafio-

sen Flijgel derPHI in enger Verkniipfung

mil den Krisengewinniem der natio-

naien Finanzoligarehie setzen so auf

die auloriu‘ire Kane, um die gesell-

schai‘lliche Slabilitiit in ihrem Sinne zu

gewiihrleisten. Es ist niem auszu-

schiieBen,daBsich auch hierfUreinTeii

der (vor aliem durch das wie nie zuvor

gleichgeschaltete smatliche und private

Fernsehen ,,informicrle“) Bevoikerung

als Massenbasis gewinnen iiiBL Aufder

am 10. Februar mil ca. 150 000 Teil-

nehmerInncn im Hencn von Mexiko—

Sladt organisierien Demonstration

Lauchlen nazislisch-antisemitische

Parolen auf, die den IWF mil dem

”internationaien judischen Finanzka—

pita!“ idemifizieren. Hier zeigt sich im

Grundc das Janusgesicht azuch des pe—

ripheren Nationalismus.Trotzdesbisher

veruetcnen ,,Kosmopolitismus” cler

Reehilen konnte es nach dem Scheitem

des Neoiiberalis‘mus auch in Mexiko zu

einem einen reaktionéiren Populismus
kommen, der einer an Li-imperialistisch
argumentierenden Linken Kopfzer-
breehen bereiten wird.

Wie waiter?

Die zukfinflige Enlwieklung in Me»

xiko hangl zunachstdavon ab, inwieweit

sich die Austeritmspolitik durehhalten

ISBL Wieviel Unsicherheil, soziaie Des-

imcgration, Emsolidarisierung der so-

zialen Beziehungen, Verarmung, Zer-

storung produktiver Strukturen halt die

Gesellschzifl aus? Zum anderen spiel:
sich augenscheinlich hinter den Kulis-

sen der polilischen Institionen ein

Machtkampf zwischen verschiedenen
Fraktionen ab, der vor allem mit der

Sehwéiche eines Prfisidenten und mit
den Widerstfinden innerhalb der PR1 zu

tun hat, die alien und neuen Privilegien
aufzugeben und sich in cine ”gain
normale“ Pariei innerhalb eines par-

lamentariseh-demokratischenRahmens
zu uansformieren.

Foto: Herby Sachs/Visavi
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Liferaiur zwischen

Subver'Sion und Subkuliur

van Moritz Miich

>>SUPERFREUDEI AVONIE.’ ALLE

MACHEN MIT! SUPER! SUPER!

SUPER! fiir den zeilenausfail im sat:-

bereich bad boll rudesheim kretinville

bitten wir herzfich‘ um entschuidigung
c'ih es folgl PARTEIEN ZUR WAHL

jingle: james last list preludes SEHEN

SIE JETZT einen spot der PATRI-

DIOTEN FUR DEUTSCHLAND PFD

s-vhs ab! schnee brumm telephon-
stimme aus dem ofl "Dds if}! Uri/36in
Ha'rr Bubi Briinnlein Unflc‘in Hc'z’i'r Bu-

bi B‘riinnlein lfld: Daidtsch! Wd Mi

-Da‘ Frc'z‘mdfrafl! Wijq Wolla' Uri/3d Dai-

schd 4536i!" chor."'0LEEJOOLEE—
JOOLEE!" schnwschmatzen herr bu-

bi briinnlein griinder and chief der
PFD hock! hinterm kiichentisch ein-

wegdecke mit aufgedruckien runen

DEUTSCHE HYPO VOLKS BANK
FUR GEMEIN WIRT SCHAFT PAU-

LANER mehrere telephonarrappen
und hinter lierrn bubi briinnlein ziem~

lich schief deutschfarbiges spannbet-
tuch 19.99 massafinanzkauf mi: flek-
ken rohrschachtest ”SEHR GUT"

1939’ herr bubi briinnleinfroschbemig
wie aus zdf-sporlsmdio Weltmeister-
trikot sandalensockenshorrs SSS ver-

sehrrenballmiitze mit benzrune rote

[30] SF 2/95

pupillen wie aus rierheim irgendwie
klappt ausleuchtung nick! anf (it.

spannbeimch kieben huridebildchen
aus hundeBlLD harm bub!" bri'innlein

zu sockensandalen "RRAMMMBOOO

AAHUSSS!”

(Zit. Burkhaird / Polacck‘ "VOLUMES

OF FRIENDLY FIRE"‘}«

Wenn Jérg Burkhard liest. ist es vor-

bei mit der [iblichen Besinnlichkeit

literarischer Vortragsabende - ohne

Einhalten preBl er semen Sprachwulst
ins Mikrofon, ein Stakkato aus Ver-

lautbarungen, Allgemeinplfitzen, Wer-

beslo‘gans und Talkshow-Gerede, ge—

sampelt und rfickgekoppelt mil cincm

walkmangroBen Germ an seinem Gfir—

tel. "Perimentelle Muzak auf provi-
sierten Apparaten" nennt er disses

Vorgehen irgendwo, die Manipulation
sprachlicher Fragmente mittels Tom

bandger‘cit, sielbstgebauten Sampler}!
undvnicht zuletzt einer gesiochen
scharfen Beobachtungsgabe’.
Hier schreibt einer, der Deutschland

aufs Maul (sc)haut. "Live in Zombom—

bie", der die Verdinglichung und Ver—

rohung in der Warengesellschaft zu-

spitzt und verdichml wie wohl kei—

ne(r) sonst zur Zeit im deutschspra—
chigen Raum. Dabei hfltem sich der

52jé1hrige. Begrfinder dcs ersten lin-

ken Buchladcns in Heidelberg and

sail 1962 literarisch aktiv, aus (1L
Asihetisierung dies Unemiiglichem faji—
ne voyeuristische Millieuschflderung
zu machen - nein: bier schreibt aincr

fiber cine “Welt, die as verdiwent, wankerL
zugcheni

‘

SOGIAL flEAT
\

3mg Burkhards Lesnng am, 1.7.1994
im S 35 in Ludwigsbmg war der dew»
liche Hfihepunkt dag letztjfihrigen
SOCIAL BEAT FESTIVALS, organii
siert ma. von dar Asperger Aumren‘
werkstatt, als Zusammenkunft zahk»
reicher sozial engagimer Literatmnen
und Gruppen. Das 9561‘ Festival;
schon deutfich gewachsen und; uni
auslfindische Beitrfige emeitert, wird
leider etwa zeitglcich mi£ dam Ere
scheinen dieses SF in Ludwigsburg
stattfinden, kann also bier nicht be~1
spmchen warden.

‘

Poesie and Rebellion

Kann Literatur die Welt ve‘rfindem‘b
Mach: Litsratur rebellisch? Mach: RBJ
bellion poetisch? ‘
Ffir den groBen Desiliusionimer Guy
Debora, kfirzlich illusionslos vein uns‘
gegangen. lag‘en die Dinge wfihrend‘

AJ



fig: Zeit in der Situntionislischen
kann callonale klar': Ztel der Kunst

ZUheb: allenfalls sem. SlCh selbst auf—

n, 1hr klfigliches Dasein als

r
I"iélllgmlschcin ciner auf die reine

schzgfmie skclettierten Warcngesell—

V0” analleUgcbcn und einerfineuen.
mach

e" gcmachtcn. Poesne Platz zu

S) k Ch. Insofcrn benotigt nur das

(18
faLe, ncuc Kilnstlcr. der Mensch

[Sims "Proletariat") jedoch hono-
dieselnc

neue Welt. Dennoch eiptelt tn

Schc 1:; Kampf tins 'Sinnlich—Asthett-
hen ‘d.lc Ar}. ww w1r morgens aufste-

en‘ t

16

Zenun-g lcsen. zur Arben ges

Chen Fgumen. llebcn: hassen und spre-

der T‘nmc Wufigehllche RolleuEs
ls!

dim“ «alsmlssmnsrlcmcn.
der the Ver-

Wuat
c

Iung Und Entfremdung ms Be-

r

'

gem hebt, der aus Alllagserfah-

kU'lg offenthchc Sprache, Kommuni—

DaiI’O'l
und somit Aktion werdcn lfiBt.

Sc}? Ifulturclle Aktion, als gcsell—

n 3f ”lChC Intervention begriffen.

if]:
‘ file chmmitilt der Ordnung an

"m
frlfft dlC biirgerliche Gcsellschaft

‘ emem zemralen Punkt: ihrer medi-
ale" Ulldl iislhetischen Repréiscnlation.

Kflnsllermythen

FCm
(lcr zcrselzcndcn. fundamcnlulen

Concn der Situationisten feiert hin—

gegen der Kunstlermythos frohliche

Urstfind:

”Phantasren, Neuroliker, Psychopath-

en, Sander und Anarchislen haben

‘-

wie [must/er ihre Unberechenbarkeit

und eine‘ verderble Unschuld mitein-

ander gemein. Der Straflensdnger und

—Dichter is! konsequenterweise Anar-

chist. Er schickt seine Helden auf

imagina're Bb'rfhnen and 151]}! sie unver—

sehens wieder verschwinden Oder Tod

durch Erschieflen oder to: 015 Lager—

arbeiter oder am Iiebsten alle tor. (...)

Er schreibt wdrend und mi! brachialer

Gewalt, gegen die 0hnmacht, den

Schlafund den Tod."

BURKHARD

Nicht nur lm Vorwort der Social Beat

Zeitschrift "EINBLICK"(Nr.8)“ wird

das bilrgerliche Klischee des Anar—

chisten als wfitendem Propheten (im

fibrigen identisch mit dem marxist-

ischen Klischee des rebellierenden

Kleinbfirgers) eifrig bedient. Dutch

die Aktivitfit der Social Beat Szene

zieht sich lbedauerlicherweise die Ro-

mantik des Dropout, das Sich-be-

quem—Einrichten im AuBenseitertum,

die alte Luge vom Freak, fur den mit-

tels individuellem Kraftakt die Ver-

wertungsgesetze der kapitalistischen
Maschine aufgehoben sind.

Die Nfihe zur Litemtur der amerikani-

schen Beat Generation (Kerouac,

Ginsberg, Burroughs, Bowles, etc.)

betont Michael Schonauer, Herausge-

ber des "EINBLICK", regelmfifiig,
und bei zahlreichen Autorlnnen ist

der EinfluB nicht zu fibersehen: In den

Texten von Jfirgen Ploog, Yussuf M.

(d.i.M.Schonauer) Hel, Guido Abner,

Jorg Fauser u.a. verbindet sich der

Ekel gegenfiber der kapitalistischen

Industriegesellschaft zuweilen sorglos
mit der naiven Weltflucht des on the

road: Drogen, Zen-Buddhismus, Ide-

alisierung subkulturellen Sektierer—

tums, und gesellschaftlichen Rand-

gruppendaseins.’ Unerfreulich daran

ist, daB bei einem solchen Revival die

wirklichen St'zirken der Beat-Gene-

ration, etwa die Verbindung delirie—

render Subjektivitat und analytischer
Schilrfe bei William Burroughs, von

Glficksffillen wie Jorg Burkhard abge-

sehen, unter den Tisch fallen.

Die Sprache zuriickerob‘ern

Dennoch - es tut sich was in der Lite-

raturszene, und die SOCIAL BEAT—

ldee verdient Beachtung auch von li—

bertiirer Seite. Und wenn er auch re-

gelmfifiig in zeitlose Welten obskuran—

tischer Traumereien abtaucht (2.8. in

"Die Nacht am Marénon") so hat der

'
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Au: unserem and dem Programm anderer Verlage
bieten wir efnige Hitcher zu stark gesenkten Pref—
sen an. D03 Angebot is! aufwenige Exemplare mi!

Ieichren Mdngeln (z. B. Ausstellungssrmke) Oder
Restbesldnde begrenzn' und gilt nur fill- Priva!‘
kunden. Uber unser reguldree Programm mfbr— ‘

miert der aktuelle Verlagsprospekr.

Sam Dol‘goff: Leuchtfeuer in der Karibik.
Eine Ilibertére Betraehtung der kubanisehen
Revolution. 320 Seiten / statt DM 19,80 nur

DM 10,00 - BestNr. 204M

Harold Barclay: Vfilker ohne Regierumg.
Eine Anthropologie der Anarchie. 320 Sei—
ten, zahlr. Abbildungen / statt BM 24,180
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Maria Hasterok: Ein Mann zuviel. Ein
Krirm aus Kreuzberg. 140 Seiten / start
DM 12,80 1101‘ DM 6,80 - BestNr. 207/M

Fritz Bmpbaeher: Michael Bakunin. Der
Satan der Revolte. 112 Seiten / DM 6,30
nur DM 4,00 - BestNr. 3011M

James L. Martin: Miinmer gegen den
Staat. Die Vertreter des individualistischen
Anarchiemus m Amerika 1827—1908. 2 Ede,
503 Seiten / statt DM 39,80 nur DM 20,00
- BestNr. 3080“

Arthur Miilberger: P. J. Proudhon. Leben
and Werk. 256 Seiten / statt DM 24,80 nur

DM 12,80 ~ BestNr. 309M

Paul Eitzbacher: Der Anerchismus, Eine
ideengeschichfcliche Darstellung seiner Ides-
sischen Strbmungen (Archiv filr Sozial- und
Kulmrgeschjchte, Bd. 1) XII, 308 Seiten,
eine Falttafel, Hardcover (Fadeuheflung und
fester Einband) / stat: DM 39,80 nur DM
24,00 — BestNJr. 501/M

Wolfgang Eckhardt: Michail A. Bakunin
(1814-1076). Bibliographic der Primfir- und
Sekundfirliteratur in deutseher Sprache
(Archiv filr Sozial— and Kulturgesehichte,
Bd. 4) 128 Seiten, Hargieover / stat!
DM 28,00 nur DM 16,80 - BestNr. 504/M

Hartmut Riibner: Freiheit and Brat. Die
Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine
Studie zur Geschichte des Anarchosyndike—
llismus (Archjv fin- Sozial- and Kulturge—
schichte, Bd. 5). 320 Seiten, Hardcover und
Ixsebfindchen / statt DM 52,00 nur DM
32,00 - BestNr. 5051M

Hans-Jfirgen Degen (Eng): »Tu was Du
willst«. Anarchismus - Grundlagentexte zwr
Theorie und Praxis. 2. Aufl. (Schwamer
Nachtschatten). 270 Seiten, statt DM 24,00
our DM 12,80 - BestNr. Gill/M

Diego Abad de Santilllén and Juan Peirc'u:
konomie and Revolution. Syndikalismus

und die soziale Revolution in Spanien. 2.
Aufl. (Monte Verita}. 224 Seiten / statt
DM 22,00 nur DM 11,00 - BestNr. 6031M

Bestellungen an:

Libertad Veriag Berlin I Kfiln
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Telefon I Telefax: (030) 686 65 24

Langstreckenpilot Iiirgen Ploog
("Feldnotizen") doch die Cut-up—‘

Montagetechnik als Mfiglichkeit ge~
sellschaftliehen Sprechens erkanm:
Heute hier, morgen dork, montiert

Ploog die BewuBtseinsfragmeme,
Diskontinuitmen und Gleichzeitig-
keiten, die zunehmend die Wahmeh-

mung in den industrialisierten Zonen

bestimmen. Hie: eroffnet Literatur
tats'achiich die Mfi‘gliehkeit, verloren-

gegamgene Sprache zurfickzuembem,
der Krilik neue Ausdrueksmfiglieh-
keiten zu verleihen: Im Amgesicht von

Cyberspace und Transkominemalver-
kehr erweist sich das "derive" (Um~

hersclhweifen), von den franzésiischen
Lemisten bereits in den Ffinfzigem
zur subversiven Methode perfektio—
niert, erneut ale adfiquater For—

schungsansaitz.

Ein weiterer, wirklicher Vomug einer

subliterarischen Szene, neben derarti-

gen Fetdforschungen, iet ihr offener

und direkter Chaxakterz Uber den fest-

en Zusammenhang V00 Kleinverlagen
und Zeitschriften hinaue organisiert
die Szene zunehmend Festivals and

Tourneen, die auch andere Medien,
Video, Musik, Performance etc. ein-

schliefien und auf offenen Biihnen

"open-mike" Sessions zur Einbezieir

ung des Publikums einrichten. Diese

Form "direkter" Kommunikation

scheim mir cine wesentliche Perspek-
live zu sein, um angesichts totaler

Medienwelt und vereinzelter Lebens~

wirklichkeiten unmittelbam‘en Protest

und Veriindemngswillen geltend zu

machen. Die Ausrichtung def Social

Beat Szene auf gesellschaftliche Emer-

vention kénnlte zudem die fisthetische

Verarmung umd moralistische Ver-

bohrtheit der Po‘litszene grijndlich
aufmischen, wenn es ihr dean gelingt,
Kriterien fijr eine mdikale Praxis zu

entwiekeln.

me Sehleehfle We“
und ihre ln'leipreien

’

Zweifel 31nd netfii‘lieh angebraeht,
wenn im "EINBLICK" (NL8) ein‘
wachsweicher Kmieriet wie Wolgang
Flam als "Schoeker" gefeiert wird;
dessen kulturpessi‘mietisehe P159001»
den zulem bei der Leiehmmlefi’fibWM
und bei den Donaueeeihmgeemmjktee
gen fiir Langeweiéle mrgiiefl.’

‘

.

‘

Aber Flam is: mm mm reaktiunfirj
weil er langweiliigg fiat, eondem weil elf
einem Zeitgeist eamprieht, My Mum
dem kuiturkritieehee Nebel die elite
Leier von der Verderhtheit tier "Mesa
senkultur” bereimhfil‘a, wie wumeeei
Gustave le Bon van alien and meme
Konservartiven, won 13mm J‘iinger his
Neil Postmam in emem fort zu‘ herein
knegen. Bei dieser Am; we ”Kulturu
kritik“ vermischen each Manage»!
tiensbesu-ebmig and regreesiver R435
flex, und die weigemng allzuvieler
kfinstlerieeh ambitifinzierier Menswear},
die spezifieehen Mechaniemeneieefi
bmgerliehen Werengesefleehaft jean»—
seits derartiger Mystik zu‘mtemaw
chem. ist sicher einer der Grfiede fflr
ihre Distanz zur radikalen Linker). I

Bin weiterer 0mm hierffir liegt name

lieh auch in der Bernimheit mr um}
ken eelbst, in dew Zweekretiéonalitii‘t‘
and Preemie ihree Kulmweretfindnisg
sea, dessen letzter Tiefpunkt wehl mitider Broscihure "Texte zu Kunet and

Kulmrféihigkeit" Mine 1992' en‘s (let

berfichtigten Getting-er Seem vermella
det werden Ronnie. \ v ‘

Enfiernie Verbimdungen

Neben zahllosen origineuen and um}
terhaksamen, ween aueh vom liber-

teren Standpunkl; weniger interessam
ten Beitréigen he}! der ,,Einblick“ Ether:
auch eine ganze Reine dimmer Amer»

chiemus-Bezfig‘e bereit. Nehen den

saltsam bekazmten Litemflnnefi, We

.Bukoweki, Italo Calvino, Herbert:
Aemembusch, EQBoyle, Annai
Rheinsberg, Bode Kirchhoff, Carl
Weissner em, 0an each Autorlnnem
im ’“EINBLIC‘K” ein Forum, die in;
der libertfiren Seem keime Utihekannfi .

ten sind.
’

~
‘

So is: Jim; A. Dahhneyer, Herausge
her der Zeitschflft "Der Stem" Hedi
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ngstlers ("Basement 2") aus dem

'EIN u .

klinchfJICK (Nr.8) in den Ohren

"Dre Ware/y’zmktion. sowohl

der Literarm', als auch

yer/fjgzjchl'eiberiderz. Schreiben

1r zur Daseinsbewdltigung.
Die Revolution

des Bewufltseins hat erst

begomzen. Die meisten von

euch sind nicht dabei.
"

~k

Lyrri Jucrks‘on

(Uhcrsemmg: Carl Weissncr)

”HER [ST MllEIN llllil'l‘RAG

m (lcm gunzcn ScliciB, (lcrjclzl
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kidmlppt, vicr 'l‘ugc un dun Bodcn

gckcllcl, kcin Wort vnn [Kiscgeld

sic cnlkum, als ihr klar wurdc,

(1218 sis: kcinc Wahl halle ((Izls

passion ol'l, cin purer Akl dcr Ver—

zweiflung, wcnn mam marl-Lt, (1:113 sonsl

zilllcs nus is!) nAIn klul‘slcn«, sugl sic,

>>crinncrc ich mich zui scinc Giirlcl-

sclmalllc, sic war ricscngmli.«

Kann man sich vnrstcllcn.

Allcs, was dir liingcrc Zuil ins

Gcsiclil driickl, wird iihcr—

dimensional.

Vor Gericht muBtc sic

dic vicr Tagc noel] cin paurmal

(lurchlchcn

liir sélmlliclic Riclllcr.

(lcsclnvurcncn, Anwiiltc,

Voycurc
cs kam sowcil, dill} sic

sicli l'ruglc, oh vicllciclil

sie was verhmchcn hijne.

Der Mann kzun billig

dzwon, die Vcrlcidigung

vcrwics nul‘ post-vicl-vct-

symlrmn slrcss: (Icsllzlll) hilt!~ cr

gcdzlchl, sic wiir was :uulcrcs,

din: gunwn vicr 'l'ugc. Jujzl.

judo Wcuc. Unscrc :n‘mcn

lungs. Sn ilrcckig gings

ihncn noch nic.

JACKSON

An merkungen:

(1) Burkhard (Text) / Polacek (Zeichnun-

gen) ..Volumes of friendly Fire“; Verlag

Peter Engstler 1992; Oberwaldbehrungen

13; 97645 Ostheim/Rhon

(2) Neben der Buchform greift J. Burk-

hard auf Live—Performances, Installatio-

nen und Horspiele zuriick. 1m Peter Engst—

ler Verlag erschien LB. als Audio-Tape

uMaterialdiimmerung“. Milschnin aus ei-

ner Live-Sendung bei Radio Palapoe (SF-

Leserlnnen erinnern sichI). Amsterdam

1992

(3) Zit. Burkhard: "... Kunst war das ge-

ringste Problem. Biirgerliclre WerIe muB-

ten zers tort werden.“

(4) Kontakt zum "Einblick": Asperger
Autorenwerkstatt; Lehenstr.33; 71679

Asperg

(5) Wenngleich sich die Social Heal-Son-

dernummer des "Einblick" bereits im Vor—

wort um eine politische Interpretation die‘

ser Tendenz bemiiht. bleibt die Gesell-

schaftskn'tik dennoch ungemein schwam—

mrg.
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Zum Ieizien Mal

Vorhangauf fur

Guy Debord

Der Autor von "Die Gesellschafl des Spektakels" isi gesiorben

erwissen nicht, wie er gestorben ist
und noch weniger wieso. Man weiB

nur, daB sich Guy Debord am Mittwoch,
den 30. November gegen abencl das
Leben genommen hat; jenes Leben. in
dem er - vielieicht der letzte der Situ—

ationisten, derzum Teil seinern eigenen
Bilde vom unerbittlichen Feind der

Spektakelgeseilsehaft treu geblieben
war - selbst dazu beitrug, es in den

letzten Jahren mysteries, fliic‘hlig, ab-

wesend werden zu lessen. Parado—

xerweise konnte man sagen, daB ihm

sein Tod (dieser Tod, der uns alien

gemein ist) tatséichlich das Leben zu-

riickgegeben hat, in dem Sinne, in dem

dies die menschliche Wirklichkeit einer
Person wiederhergestellt hat, deren

allgemeine Bekanntheit und deren

Verweigerungshaltung das Dasein in
ein langes Theaterstiick, in dem er bis
zum Ende improvisieren wollte, ver-

wandelte. Aber wer war Guy Debord?
Es gibt mehrere Moglichkeiten, darauf
zu antworten, abet solche Antworten
wiirden es verbieten, seine Identit‘dt als

“unbeschreibliche Person” zu

verstehen. Schriftsteller? Filmemacher?
Situationist? “Doktor in Nichts”, so wie
er sich gerne in einem seiner Ietzten
Biicher definierte? Sicher all diese

Dinge aufeinmal, wobei “Dinge” - d.h.
von ihm geschaffene Dinge - letzten
Endes nicht seine wirkliche Identitat
ausmac hten. Nicht umsonst haben viele

[34] SF 2/95

franzo'sisehe Tageszeitungen, die die

Nachricht seines Selbstmords brachten,
nieht nur nicht gesagt, wie und warum

er gestorben ist, sondem sie haben nuch
nichts fiber ihn gesagt und sich darnuf
beschrankt zu beschreiben, welche

Dinge er gemacht hat, welcbe Dinge er

gesagt hat, wie er dies gemacht hat, wie
er jenes gesagt hat, dabei vergessend zu

sagen, wer Guy Debord war. In Wirk;
lichkeitwar es vorallem das Geheimnis,
das die Aura des undurchdringlichen,
fiir Vermiulungen wenig unci eher fiir

gewaltige Streits aufgeschiossenen
Abenteurers schuf; Guy Debord iiebte
es tatséichlich, seine eigene Person-
lichkeit hinter einer Wand von Ver-

leumdungen, Vermutungen Oder hinter
der Bosheit seiner Konfronlationen ‘zu

verbergen aber niemnls im Licht der
Offentlichkeit zu erscheinen. Ubrigens
konnte cine Person, die ein Buch mit
dem Titel “Die Gesellschaft des Spek-
takels" geschrieben hatte, in dem die
Welt als ein Spektakel betrachtet wird -

d.h. das falsche Bild, das das Wirt-

schaftssystem von sich selbst eneugt,
um die Gesellschnft zu beherrsehen -

die Sichtbarkeit nur vollig ablehnen.
Daher waren die seltenen Fotos - die er

bewuBt gemacht halte, damit sie zu

Lebzeiten veroffentlicht werden konn-
ten - aufs Absichdichteste manipuliert
und zu einem guten Tei! liefien sie ihn

jung gegentiber seinem tatsiichlichen

Alter, das er 2n diesem Xeitpnnkt Harte,
erscheinen. in, die Unsiehtbarkeit‘ war

sein Dogma; ‘

Nieht ans Zufali war 1952 ein Film
sein erstes ofl’entliches Werk: In “H ur—

lementen
faveurdeSad-e”fehitenBildcr

vollig und deanschauer,erstaunt iibcr
diese reinste surrealistische Provo—
lcation, nahm an einer Abfolge von

Sequenzen teii, bei der die Leinwnnd
weifi erieuehtet wurde, dann schnInrz
blieb, wobei er im Hintergmnd nus-
drucksiose Dialogs: zairlreieher Iber—
sonen home and die in einer letzten‘24—
m inii tigen sehwarzen ”Aufnahme” ohne
Ton gipfelteni Dies war die erstc

Kriegserklarung an tins Spektakel,idicDebord wiihrend seines Lebens mach to;
cine Tedeserkliirung auf das Kine, dais
damals als die Quintessenz der von dcr

burgerliehen Gesellschaft erzeug‘lcn
kiinstlerisciren Form und deshalb als
extreme Synthese ihrer im ProzeB v‘él—liger Auflc‘isung begriffenen Werte an-

gesehen wurde, denn es handeite sich
dabei nieht um eine AuBerung tier
Konstruktion von Situatienen, die dazu
angetan waren, das Alltagsleben zu

vertiefen, sondern um ein System, das
tier Verfalschung am Wirkliehkeit
diente, mitdemZieLeS zu unterdriickcn
und dureh eine Produktinn van Bildeim
zu ersetzen, die: dazu dienten, das
Individuum 'mn seiner eigenen Ge-
schichte 2n trennen and ans ihm ein
scheinbares Mitglied des Waren-Speik-
takels zu maehen, tins kiinftig selbst
eine Ware / vain Prod‘ukt dieses Spelc-
takels sein wiirde.

Die Grfindung der Situationistischen
Internationale 1957 war zum Teil die
iogische Foige dieser kfinstlerisehen
Voraussetzungen. Ans (fem europii-
ischen kulturellen Milieu als Zusam-
menflufl zahlreicher kfi‘nstleriseher
Experimente (COBRA, Lettristischc
Internationale, Bewegung fiir ein ima-
ginistisches Bauhaus, Psychogeogra-
phisches KomiteeLondon) entatanden,versuchte die Situafionistische Inter-
na tionaleseit ihren Anféingen « voraliem
(lurch Debord, der der Verfasser ties
konstitutiven Beriehts derOrganisaticin
war -

, die Kunstkritik so darzusteiien,
daB sic (lurch die Konstruklion van
befreiten Situationen fiberwunden wer—
den mfifite, Situationen, in denen dais
Leben tatséicblich seine eigenen Midg-
lichkeiten auspmloieren kennte, um

nicht in sich stats wiederholenden Rol-
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(1221:1121? gerangen zu bleiben, die

Chet-Es htakelgesellschaft zu seiner

Abcr sclci Ung und Ausbeutung schuf.

die fijhron
in den

ersten Jahren waren

niSLiSChccnden Kopfe der Situatio—

Sich g0

n

Internnuonale gezwu‘ngcn,

cboransetttgdie Slim zubieten, und

der KunS-[der mit seiner totalen Kriu'k

die Prod I:mdJeglicherkulturellen,auf
kOI’lkrcicu

Lion von Werten jenseits des

es mdikaln LCbc-ns (und daher unilihig,

AUBCru
ZU

ycrantjcm) hin orienlierten

kOhiircnrig Sicherlich unter jenen den

in diescncilcn Geistdnrstellte
- fibertraf

die als M.onfronlat_ionen diejenigen,

unst d"
lllcl zur Uberwindung der

er Ami:
emfache Wiederaneignung
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jem niczaussetzten,
um “Kunstwerke”
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_l mehr auf einer Lcinwand,

Cincr 8'

1m

gesellschaftliehen Raum

h

tadt zu fabrizieren.

am: girjllelltedechginn dersechzigcr

WendUn ddhrcoer politischen Kehrt-

"Mom“: (101’ Situationistischen Inter—

des polii‘ ‘ar
und fie] mit den Jahren

Zusamm lsc'hen Engagements Debords

CSlimminiem Engagement, das davon

dic fona “ff".daB
seine Organisation-

Stromu
n

ast'von der kijnstlerischen

dungs Pg bcrcinigt war - zum Verbin-

ercufolffi zwxschen den Erfahrungen

denCn dguisclien Kulturavantgarde und

WCgun

F polilisch-revolutioniiren BC-

dUrch 2:?“ wurde, die in Frankreich

XiSlischcmg‘? thlschriften des mar-

mcms ”I; RCYIS'lOlliSmUS” (Argu-

rcprfiscn:
Soczaltsme ou Barbarie)

ahrc arblérl
wurden. Wiihrend dieser

“are“ vo

eitctc Debord an den Semi-

5hrend3
Lefebvre in Nanterre mit.

deg Allla Clssen
konnte auch die Kritik

ie SChOngdS Cbcns entwickelt werden,

On Nam
cr Philosoph und Soziologe

ahre the
erre am Ende der flinfziger

Kfitik dcOretisch abgeleitet hatte. Die

ChWesms Alltagslebens, die klcine

dUng/Trcr
der

Analyse der Entfrcm—

Clgescillnung'
die durch die Spek-

Zum th
Sehaft erzeugt wird, wurde

an.Onisfiwretisehen Zentrum der Situ—

(”dings-Chen Inlemationale, die De-

Creiis
einem

ber‘iihmtesten Buch, dem

SDthalfeiu’I’nm-cn DieGesellschaftdes

Und in d0
S

Inithalfbesser zu erkliiren,

"iSationcclrln
die theoretisehe und orga-

ie nach
eErfahrung des Arbeiterrats

OCialis
dem Zusammentreffen mit

wilrdc)dme 0u_ fiarbarie libernommen
as Politisch-revolutioniireEnde

V

¥i r 777 r

dersituationislischen Theoriedarstellte.

Der‘Skandal von StIaBburg und die

Maiereignisse stellten nicht so sehr die

Bestéltigung der Tatsache dar, daB

Debord und die Situationistische Inter—

nationale in diesen Jahren wuchsen (so

wie es immer von den Geschichts—

schreibem dieser Bewegung behauptet

wurde), sondem eher das zuf‘aillige -

und in gewisser Hinsicht gijnstige -

Zusammentreffen zwischen der auf-

n’jhrerisehen und revolutioniiren Praxis

der aehtundsechziger Bewegung und

der Notwendigkeit seitens der situ—

ationistischen Theories, “etwas zu tun

zu finden”. Wieso? Wenn es nicht den

franzo'sischen Mai gegeben hatte, héitte

die Situationistisehe Internationale

vielleicht zu dem werden konnen, was

sie sp'ziter zu sein schien (d.h. der “Ge-

neralstab” der modemen Revolution).

Und wéire dann das Work von Guy

Debord als klarsichtig und prophetisch

erschienen - wie es zahlreiche Kom-

mentare nahelegen, die seine Biicher

fiber das soziale Spektakel als die

einzigen Texte in Erinnerung behalten,

die f‘zihig sind, dem einen Sinn zu geben
- pardon: die Vision davon zu geben -,

w'as im Osten wie im Westen passierl?

All diese Fragen beziehen sieh auf

die in der Schwebe befindliche Frage
zu wissen, wer Guy Debord war; ein

Mann, der - indem er fur seine eigenen
Fehler um Entschuldigung bittet - mit

62 Jahren entscheiclet, sieh das Leben

zu nehmen und “seine wirkliche Ge-

schichte” zu beenden. Aber die Wahr-

heit seiner Geschichte mfiBte man um-

fassender anhand der Werke rekon~

struieren, die er der Nachwelt mit der

Absicht hinterlassen hat, als erste un-

sichtbare Person der Spektakelgesell—
schaft bekannt zu werden. Aber wird es

jemals meglich sein, diese Wahrheit zu

kennen?

G/bnfianco Mare/Ii (FAI,
Ma/Yanw

aus dem Franziisischen: Boris Schurlowski
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Neues BCIUCII und

I die TCIyICIIISIeIIIIIg des LCans
won .10ng-Cn Mummn

Die Architekwr und der SICCICIICII Cinci

mehr 315 mu" cine phiiosophische CdCI

fislhelischc Fmge. C5 gem vor allCm um

die Organisiemng dues privaIeII und IICC

fiffemiichen RaumCC. D‘Cbrei thCII

sclbstverstfindlich auch immCI Vor—

slellungen von tamer bCSIimmIen Ge-

sellschaft Cine Rollc gespicil Cher VIII

ailem die fikonomiwhcn Rahmenbc-

dingungen und die Form der kapiw-
listischcn Vergesellschaftung. Beim

Ncucn Baucn ging es niCht um Cine

ncue Asthetik fiir CIIIC >>bessCIC<< Welt,
sondern um die Durehsetzung IICIICI

Produktions- und Konsumformen, die

sich abet nicm min Ciner freien 302m

listischen GCSCIICCiIaft ICICIIIIICICII

lassen. In den 2081' Jahren wurdC nichI

nur die Pmduktion, Condem auch die

Stadt, das Hans und der Haushalt III}!-
lorisiert Oder zumindesl die Grundlage
dafiirgeschaffan. Dies wareine Vomus-

setzung fiir die fmdistische Formation

in den 5061' and 6031" Jahren. Das NC-IIC

Bauen und das NCIIC Wohncn waICII

Bestandteile dCI kapitalistischcn Mo-

demisierung (Industrieile and Soziaic

Rationalisierung) dCI 20m” JahrC. Dali

das NCuC Baum auch in Ruflland CiIIC

Roile gespielt hat, zeigt IIIII', CICB don

die kapilalistischeForm d‘Cr ProdIIktimI

nie aufgegeben wurde. Die ErfahrIIngCn
aus dem Neuen Baum mammwn dCII

Soziaien Wohnungsbau dCI SOCI, 60m

and 7061’ JahrC.

TainIIiCIIIIIC: DiC

EnI‘Cigung dCr

AIbCiICIiIIIICII

IJede Kontrolle fiberdieArbeiter bliCb

duflerlich and scheiterte damn, dafl
das Wissen fiber den Arbeitsprazefi In

ihren Kfipfen and m'cht beim Manage~
men: lagxc (EbbiIIgiIaIIs 1984i, 52) An

dicsem ProblCm sCtzt dCI Taylorismua
an. Frederick Winslow Taylur (1856»
1915) gill als dCI ECgIIIIIdCI dCI wris-

senschafflichw Mincitsmganisatiom.

TCyIIII oniIC CIIf dCr GmIIIIICgC von

ECIC and BCWCCIIIICCCIIIIIICII diCAIbcII
IICII CIgCIIiCiCICIII DCI‘ PIIIduiIIImICIIrO-
zefl 30110:: In ICIICCIIIC CIbCiIIgCngc
zerglicciert, CIIIII CIIIICICII CCIIICII dic

AIKIeIICIIIInCII iII CPICIICIIIIIICIIC Iund
>>AusfflhICIIdCC CufgCICII‘I WCIIICII.‘

CDC: ICIICIICIICCIIC NCIICIgCIIICCIion
dCrArbCI'IbraCIIIC IIICRIIII'CIICI‘I‘CI'CIung

derArbCI‘IuIIIICICmiI‘CIIIIICrgChCIIdeine
ProdukIwIICIIIICIgCrIIIIg CIChICaduIc/I,
dam CI‘C alas WICCCII IIbCI diC MICHI—
zusammenhCIIgC CIIICIIIC um! die Cin-
zelnCrI HCCIIIIWC IIIII! ICIC AbII’iufe
verbCII-CIIC SC IICI'CITalerCII/m daIauf
hm dam dIC RCIICIICII‘II‘CIIIIIC Id”
MCIICICICrbCII Cum/I ICI'IICII Kalngen
Frank G!!!)ICIII CCIIICIIC! ErkaImI'm

gebmcht hCIIIC. 0% die IIIIII’IIIligen
MaIIrCrgCnCICII'CIICIIIn dCII III‘CI fa/Ir-
ICIIICIIIICII dICCCC MCIICII m’ChI III/Ion
Crwarben IIC’IICII. ECICCIICICICIII! II! I‘m

GegCIIICI! CCCI CCII AICCIICIICCII diese
KeIIIIm’I‘IIsC IIIII! FCIII'gkCI‘ICII CIIICigneI
werden Imd fCIIIIII ICC dCr BCI‘IICbs-
ICI‘IIIng zuICmmengCImgCC, kZIICCifi-
zI‘CrI. IICII gegliCCCrI um! in NCICIII‘C'ne.
Tabellenform IIIIII CCIglCIChCII CI'IIge-
bracm wCrdCII. ZICIICICIC VCIICI‘II‘CbImgdCI AkkumulIIIICII ICC WICICII I’IbCr Iien
ProdukI‘I‘onICrCCCCC ICC aiCrI Arbeitcn-
den wag um! dam: hm Imf dI'C Ebene
dCr BCIrICbCICiIIIIIgC (Emma WP],104)

In den FCink ICC Taylor WCIdCII dic

AIIICIICIIIIIICII IIIII IICI gCiingCn Arbcit

>>befreit«, (ICC DanCn fibCr die FIO-
duktionsahiaufe: glam ICIICIIIIIdigIIIdie
Pianungs- IIIIII AIbCiIsinICC IibCI Der

TayioriamusICICICCIII CICICI LiniC Cine

EntcignungIIC-C PICCIIIIIIICICWIICCCC Idcr
Arbei ICIIIIIICIII, Cm CC dIC ArbCiICIIIIIIcn

IICCCCI kommlli-CICC III MCIICII; Der

Taylorismus MIC! CbCI IIIIIIfig IIIII Iqu
die PICCIIIkIIIIII bCCIIIgCII, IIIIII CC Wird
mam gCCChCII, IIIIII CC; DCIIIICII Iics
TCyICrismIIC CIICIII CIII‘ CIICCIC BCICiChc
dCs LCbCIIs {CIII WCIIIICII) CIICgCWCiICIqudC.

I
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Taylorisierung und

Rahonalisierung der

Produktion

$335324
some (1215 niculschc Kapiml

Rational-c?“
wesemhch aufmtensiver

Arbeilsolsltcrnng.
una’ tayloristischer

"Hilario

r& ammuon beruhendes Akku—

Ciner dn.mzodcl!(...)EsistdieStrategie
Produkffrélfgreljenden

Erhb‘hung der

VOrbildlfv-I-tal'«
(HITSCh/ROLh 1986,49)

dcr us
'

UT (1213 deutschc Kapilal war

chr vglmcnkamschc
Untcrnchmer

in (ii: I3rd,dcr‘alscr'sterdas
FlieBband

“’Olllcc
{0(1ukuon cmfijhrlc, dadurch

CinCn NEISCTH
>>Modcll T<< prciswcrt [fir

hohan.fllsscnIn21r1<t. produzicrcn. Mic

dic 0111811 fnoUvncrlccrdicArbciLer
Unquahfmcrtc, slupide Arbcil zu

rsgalghlcn.
Frauen wurdcn zu Niedrig-

Uben:
cmgcslcllt. Die Konu'oll- und

wcilcraachungsmechanismen
wurde

M3359, usgcbaut: um cme reibungslosc

Durch
n_produktlon zu garamieren.

duklivgnc
cnorme Steigerung der Pro-

SOlltcn daft unq rclativ hohe Lfihne

dic La

16 ArbchcrInnen allmzihlich in

Inncn $16 vcnsctzl warden, Konsumcnt-

In D

1 rcrcxgcncnProduklezuwerden.

und inlschland
wurdc 1923 bei Opel

22th

In Jnhr spéiter in der Berliner

.

crfabnk dcr AEG das FlicBband

cmgcfiihrt.

G32}???
und ihrc reformistischen

den ncu

sc aftcn ‘selztcn ebenfalls auf

und aufcn'
>>orgamsxenen Kapitalismus<<

demok 'c1nc sogenannte >>Wirtschafts—

dic ihrmuma
Abcr auch die KPD uIId

umcrla
nahcstchcnd'cn Arbeiterlnnen

PrOdngen
dcr Faszmation dcr neuefl

auch Krt19nslechnologien,
obwohl 68

nalisicr

mk von dcr KPD an der Ratio-

Arbeit lung gap. »Dle KPD wies auf

Stet

s oszgkezt, Lohnsenkungen und

naiiflerung
der Unfallzahlen als Ratio-

die Frcfiungsfolgen
deullicher hin 015

KPD ELM Gewerksehaften (...) Fiir die

WeizereaEr
die Rationalisierung eine

Arbeite kltappe
der Verelendung der

Obw rh ass'e.« (Stollberg 1981, 105)

Rationfl‘l'
due KPD die Folgen der

kritisic
151crung unc1 dcs Taylorismus

nalis'
rte, g1au1316 snemdafl die Ratio-

Iichklc‘m-n
g fur snceine Ubergangsmdg-

SOIizfll'l
zum Sezxalismus bedeute. Im

Zuni, V:lsmus
wurde dcr Taylorismus

Werdc

ohlc def Mcnschen eingesetzt

Profits" I:nd
mcht 1m Interesse dcs

us'

. udolf Recker dagcgen kri—

ICI‘IC don Taylonsmus und die Ratio-

nal isicrung grunds'aLzlich. »Erfaflte die

Taylorisierung derArbeit als einen Weg

auf, der sic}: van der Menschlichkeit

der Arbeit enq’erne und der daher zum

Staatskapitalismus (mit dem Rocker

sowohl Hilferdings ’Organisierlen

Kapilalismus' als auch den Bolsche-

wismus meint). nick: aber zum Sozia-

lismusfiihre.« (Slollberg 1981, 130; vgl.

Rocker 1980, 45—50) Rocker selber:

»V0r allem mfissen die Arbeizer

erkennen Iernen, dafl der Weg mm 80—

zialismus nichl durch die stete Stei-

gerung der persé’nfichen Leistung und

der Produktion im allgemeinen be—

stimmt wird. DerMeuseh is! schliefilich

nicht der Wirtschqft wegen da, sondern

die Wirlschaft sollle ihm nur ein Mittel

sein, sein Lebenfreier und angenehmer

zu gestalten. Gerade dies ist eine der

wichtigsten Voraussetzungen des

sozialistischen Gedankens.« (Rocker

1980,4813

Taymorisierung der

Wohnungspmduktion und

tordisfischer

Wohnungsbau
in den ZUer Jahren

Wéihrend im Konsum— und Investi-

tionsgfiterbereich das private Kapiml

Trfigerin einer Taylorisierung und

Rationalisiemng der Produktion war,

sah dies im Wohnungsbau anders ans,

dort fibemahmen die gewerkschafts-

eigenen >>Bauhfinen<< in Zusammen-

arbeit mil sozialdemokratischen Kom—

munen die Vorteiterrofle. »Die ’Soziale

Bauwirlschafl' in der Form van ’Bau-

kfitzen' sind in den 20er Jahren auf

Grundlage derKonzepzion desBerliner

Baustadtrats Martin Wagner als

gewerkschaftsez‘gene Baubetriebe ge-

gn‘indet warden, (...) und bis zum

Machtantritt des Faschismus die

maflgebliche Form gemeinschwirt—

schaftlicher Produktionsbelriebe im

Bausektor gewesen.« (Kréitke 1990,

271)
-

Da ffir Wagner cine nicht-kapita-

IistischeVerwendungfiffemlicherGel-
der nicht in Frage kam, fand der Woh-

nungsbau dutch die gewerksehafls-

eigenen »Bauhfiuen« auf einer kapi-

talistischen Grundlage sum. Wagner

wollte auch die freie Konkurrenz der

Baubeuiebe und eine xina'ividuelle

Bewertung und Ablohnung der Ar—

F010: Theo Heimann



beitsteistung. Mi! der Besez'tigung der

Ansbeutung der individuallen Arbeits-

kraft im kapitaiistisch arganisierten
Unternehmerbetrieb wird der Wegfrei
fiir die Einfiinrung der Akkordarbeit

und der wissenschafilichen Berriebs-

fiihrung (Taylorismus), die fiir den

Aufban einer neuen rationeilen Bau-

wirtschafi van entscheidenen Einflufl
sind.« (Wagner 1919, 44) Wagner
wolltc an der kapitalistischen Produk-

tionsweisc festhalten, und den Tay-
lorismus als Mittel der Produktivitéils—

steigcrung einsetzen.

Die Bauhiitten arbeiteien meist mit

den kommunalen Vemallungen zu-

sammen. sDie kommunale Organi-
sierung van Wohnungsbau stiitzte sick

weitgehendst aufdie von der Kommune

kontrollierten Wohnbaugesellschafzen,
die bereits Erfahrungen gesammelt
haiten. Finanzierung (Hauszinssteuer),

Grundeigentum (Vorratspolitik) und

Banstofipreise (stiidtiscne Ziegeleien)
setzten jedoch Grenzen der Verbilli—

gung. Angrtfispunk: konnte also nur die

Baumethode sein: Steigerung der Pro-

duktivita't durch lntensivierung der

Produktivkra‘fte. Setzte diese ’[ndu-

strialisierung' der Bauproduktion. wie

bei anderen Produkiionsprozessen
auch. am Arbeitsmiltel an, so hatte die

begrenzte Erselzung van Handarbeit

durch Maschinen (Bauplatienfabrik.

Die Herren der Welt

ISBN 3-923034 172, m 5.. DM 25,—

Der tausendkfipfige Drache

ISBN 3-923034-12-1, 350 5., DM 3?,-

Manche haben’s Miihsam

"vetbrannfan" Dichter Erich Mfihsam

ISBN 3-923034-10-5, 32 8.. DM m,-

mlnk

Noam Chomsky

Kon’mran der US-Amerikanischen
lnnen- and AuBenpoliflk
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Vier Aufsfi‘rze

a

Klaus Hang
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o

Klaus Hang
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Organisation der Baustelle) eine neue

Anordnung von lebendigerArbeiiskraft
and Maschinen sowie new Kantrail-

verfahren znr Folge: in der Rationa-

lisierung des zeilrr‘iumlichen Arbeits—

ablaufes (Zeitstudien) und der Verwis-

senschafiiichung des nun vom Massen—

Arbeiter abgespaltenen Produktions-

wissens (wissenscnafllicnes Manage~
merit) wurde derProduktionspmzeflder
Tendenz nach layiorisiert. Damit vans-

formiert sie (MC/l die architektanische

Arbeit im Siedlungsbau zur kanstrub

liven Abteilung van Wohnung.sbauge~
sellschaften: Neues Bauen.« (Prigge
1986, 38) Bin Beispicl flir diese Zu-

sammenarbeil ist Frankfurt, we (fer

fordistischc Wohnungsbau in den 20%

Jahren am entwickellsien war. (vgl.
Andernacht/Kuhn 1986) Die Sied-

lungen des >>Neuen ankusls<< (SiecL

lung Rdmcrstadt, Westhausen, Brann-

heim, Bomheimer Hang, Eruchfcid-

straBe), die unicr der Oberleitung cles

Stadtbauratcs Ernst May entslandcn,

gallen damals als chweiserdes Neuen

Bnuens.

So liegi die Bedeutung des Ncuen

Bauens auch nicht im Kampf gegnn die

Wohnungsnot, sondem in der Rationa—

lisicrung und Modernisierung der Bau-

produklion. »Im Unterschied zu den

englischen Kommunalen Baubetrieben

jenerZeitsinddiedeuischenBauhiitten-
Betriebe nicht zur Sichernng icon-

tinuierlicher Beschnfiignngsverniilt—
nisse angetrelen, sondern haben die

klassische. kapitalisiische Arbeits-

marktsegmenzierung ausgenutzt. Die

Durchselznng der fortgeschrittensten
kapilalistischen Methoden der Ratio-

nalisierung der Bauarbeii stander: im

Vordergrund.« (Kriitkc 1990, 283)
So habcn die reformislischen Ar-

bcitcrlnncn mil ihrcr Begcisterung fiir

T‘aylorismus und Fordismus und dutch

den Aberglauben an die >>Wirtschaft~

lichkeiw dazu beiLragen, die Arbeit

immer mehr zu emfremden. Die Ratio-

nalisierungskonjnnkturwurdevornllem
von der professionsllen Arbciterlnnen-

bewegung in der zwcitcn Halfte (let

ZOer Jahre als ein Stflck »sozialisti-

schen<< Fortschritts begrfiBt. In Wirk~

lichkeit haben sie nur bei dcr Neu-

findung und Durchsetzung ciner ncucn

kapitalisnschcn Formation miigeholfen.
AbschlieBend kann fiber das New:

Baucn gcsagt warden:

Mnsgesamr hat die ‘Saziai’e Bau-

wirtschafi' den 20a)“ Jahre niniem sak-
tam] begrenzten Rnhmen aim: Raine

van zemmien Elnmenmn der em nach

dem meiien Waltkrieg gesamigesell-
schafllich durchgegeizien Formation

des 'Fardismus eingafiihrt: Die Ra-

iionalisiemng den (Ban-,1 Praduktion
nacn den Prinzipien ales Tayiarmnui'm

Verbindnng mii dam Versuch ciner

we:teszmoghchcnMnschmistemngand
dam Ubergang zur Flieflfnm'gung
(Bauhimen-Betrinbe), die Restm u-

rierung der industrialist: Organisation
(lurch Bildung van Graflbemeben and

weiiestmc‘igliche Eenimiisierung der

industrieilen Organisatianibezie-
hunger: durch Bildnng van konznrn-
typischen Uniernennwnshiemrcizien;

(. .)Wasdiesem nektomleniiordismus’

aber fehite, war sine den Zusmnmen—

hang diesesPraduktians» nndKansnin-

modellsstabiiisierndegeseiischafiliche
Regulation. die nick: auf sektarjal
begrenzier Ebcne reniisiexrbar war. In-

safemkonmedieSnzinleBauwirtschafl
derZUerJahrenureinfriiher ‘Vorreiter’

desFordismnssein«Mike 1990 284)

Taylaiisi‘erung ales

Wohnaens

Die new: Form ulnar Wohnungspro-
duktinn gem die Prnduktion and Kun-

sumtion von W‘ohnungnn in nin nen‘cs
Vcrhfilmis. »Wer in niner madman-

hc'z‘ngenden Siedlnng 1000 Wahnungen
aufeinmalso hiiiig alsmfiglich erbaucn

sot! ismciwnalieindnrchdienmig’gabe
gezwungen nick: nur den Banvnrgang
selbsi sondern and: dis Verwendung
des Produkts 2n organisieren Er mu/J’
mit dem B‘edarf. den Lebensgewoiin-
iieizen undZ'aninngxmiiglichkeimn eincr

Masse van Mintern rechnen. and zwar

mufl er annehmen dcyii er es mit einem

bestimmten Allgemeindurchschniniu
tun hat. von dem derninzelne nur wenig
abweicht. (..J Dane!" is: man in der

Festsetzung (lessen. was «5113 Mindan-

wohnmum fiir die narmale Duran-
schnittyamilie zu gelmn habe, vielfiich
senr lief heruntergngangen Und die

Architekten diebeanflmgiwrdensind
derartige Mindesiwnhnungen 2n enz-

welfen, haben dafiir den Ausdruck
gefnnden dafl man nie zwinge, den

Meter m 90 Zentimemr an rechnen.

Immerhin bleibt man fast durchwég

1
1,; J



iilieljldieFamilie,ausMann.Frau und

Leb:
Kzndem bestehend, als normale

Mehrmform
o'er weitaus [lberwiegenden

und elf/11
der Menschen zu betrachlen

Gru :flrCn Mzndestwohnbedarf 6115

L d.” ({ge zu nehmen. Nur wenige

{8 {g/zemze, Hc‘z‘user fL‘ir bernfstc‘ilige.

Zeznsrehcnde Frauen und dgL geben

d ugnzs dafur, dafl man sic/2 ouch an

as ‘orhandensein anderer Lebens-

Widen erinnerle. Fiir die Normal—

{fe’zlfle j-edoch wura’en die Wohnungs‘

liChil-rfnzsse zwangsweise vereinheit-

Arb
om emen FL'ille von technischen

habeuen, Zezohnungen und Bauten

verscn
dteArcluleklen der heutigen 26“

rm,
uchtj klarzulegen, wieviel Schlaf-

sic
me eznle sole/1e Familie bronchi, ob

odercm'
H olmztmmer mil Koclznische

Rd
eme Wolznkz‘iche beno'tigt, wic die

I

ume am besten zueinander angeord—
1e! werden, damit fiberfln’ssige Arbeits-

M388 der I'lausfrau vermieden warden,

unngl. melzr.« (Schwab 1973, 27H)

_DIC Wohnformen und Wohnbedfirf—

“1589: dcr Mcnschcn muBtcn vercin-

henhcht wcrden, (121 die Laylorisu'schc
Produklionsweise auf cinen Masseu-

kensum ausgcrichtct ist, das ErgcbniS
dlcscr Arl dcr Produklion isl C1213

Silandard-Pr0dukt »Wohn-Ford« (G ic-

(110“). Die wirklichcn WohnbcdfirfniSSC
dcr Menschen Spiellcn dabei keinc

R_ollc. Die Archilcktlnncn oricmicrtcn
sxch nichl an den Bedfirfnissen def

Mcnschen, sondcm an den Erfordcr—

nlsscn dcr ncucn Art dcr ProdukLion.

Ernst May formulicrt dies so:

»Eine sorgfa‘ltige Erforschung def

Soziologischen und biologischen
Grand/age des menschlichen Woh-

mfngsbaues wird zur Folge haben. dafl

w-zr den Menschen kL’inflig nicht mehr

Cine beliebige Wohnung zur Verf118“”8
slellen. sona’ern daf)‘ wirfu'r bestimmte

Menschengruppen, geschichtet nach

Klopfzalzl und Wirlschaflskraft, das

”elmungsnzinimumflxzieren unddarauf

III/narbeilen, einemjeden seine ’Ration'

gig/mung in moglichst vollkommener
else zu besc/zaflen. Bauwissenschaft

and Hygiene werden sic/z mit der

Pfychologie verbinden miissen, um die
1“ ohnung zu schafi’en, die technisch

Vollendel mzd dabei doch menschlich

gcslallel is(.« (May 1984, 224)

Die Archilckllnnen gabcn sich nicht

m'll dcr Normierung dcs Wohncns zu-

fnedcn, das Wohncn some auch lay-
Iorisicn werdcn. »Von solch einer

Architektur geht ein stiller, aber sehr

wirksamer Zwang aus. Und wirfinden

ihn nick! nur im Stadlko'rper, den die

Charm von Athen in vier voneinander

streng zu trennende Funktionen zer—

gliederte, sandern ouch in der taylo—

risierten Zerlegung der einzelnen Woh-

nung, die in ihremlnneren die Serialitc‘it

genormter Lebemzusammenhc'inge zu

wiederholen trac/nel. J 930, drei Jahre

vor der Verabschiedung o'er Charla,

nennt der Deursche Verein fL‘ir Woh—

nungsreform in seinem Handwo'rter—

buch des Wohnungswesens. da/J’ vier

Bedingungen gewa'hrleistet sein mils—

sen. um ein zeilgemafles Wohnen zu

ermo'glichen:
‘Erwfinscht isl es, (138 auch in den

Kleinslwohnungcn die vierwichtigslen

Vorgiinge in der Wohnung: 1. das

Kochen, 2. das Essen und Wohncn, 3.

das Schlafen, 4. das Waschen und

Reinigen riiumlich auseinandergehallen

warden. Die Aufstellung von Betten im

Wohnzimmer is: zu verwerfen, des-

gleichen die BenuLzung der Kiiche zum

Essen und Wohncn Grundrisse, die

die Aufstellung von Beuen im Wohn-

zimmer begfinsligen Oder auch das

Wohncn im Kochraum erméglichen,
sind schlccht. Die Aufslellung von

Betten in Kfichen, die leider in alien

Wohnungen oft crfolgle, mn‘Bte aus

gesundheillichen Grfinden allgemein

polizeilich unlersagt werden Um die

Anlage kostspieliger, unnotiger groBer ‘

Flure zu vermeiden, kann es zweck-

m‘ciBig sein, einen der beiden Schlaf—

r'ziume nicht unmiuelbar vom Flur aus,

sondern nur durch den Wohmaum

zugénglich zu machen. Gegen diese

Raumordnung sind kaum Bedenken zu

erheben, weil eine zweckm'afsige
Kleinstwohnung so zugestauen ist, daB

Umermieter nicht aufgenommen wer—

den kO'nnen.’ (vgl. Gleichmann 1980,
S. 18)

Der Grundnfl der Wohnung so]! also

nicht nur so knapp gehalten wera'en,

da/J‘ ‘unno'tige’ soziale Verflechtungen
moglichstausgeschlossensind, sondern

sol! ouch so gestaltet sein, do]? in be-

stimmten Rc‘iumen nur ez'n bestimmtes

Verhalten mo'glich isz. und wenn es

nicht erzwungen werden kann. so soll

es doch steinhart nahegelegt werden.«

(Lesemann 1982, 145i)
Hier wird deutlich, daB es bei dem

Neuen Bauen und Neuen Wohncn um

eine Normierung von Lebensgewohn-
heiten der unteren Schfichten geht. Die

Familien der unteren Schichten sellen

sich nach den Bedfirfnissen der tay-
loristischen Produktionsweise organi-
sieren, und nicht nach ihren indivi-

duellen Bedflrfnissen. »Alles, was zum

SF 2/95 [39]



’Leben’ gehfirt; wirdfunklionalisiert in

derfunktianalen Wohnung, undes wird

exakt verortet: Kochen in der Kfiche.
Baden im Bad, Schlafen im Schlaf-
zimmer, Schreiben im Schreibzimmer.
Essen im Eflzimmer and . .. Wohnen (als
funktz'onalistz'sche Rest— and Sammel-

kategorie) im Wohnzimmer. So (amen
wir zuhauxe, wie das Leben drauflen
ism (Lesemann 1982, 146)

Doch dezr Funkfionafismus der Archi-

tekflnnen war bei den Grundrissen noch

nicht zu Ends, die Wohnung wards

zum Experimentierfcld von Architekt—

Innen, Kflnstlerlnnen 11nd Mabelde—

signerlnnen um flit die neue Wohnung
auch neue funktionale Einrichtungs-
gegensta‘ndle zu emwicklen. DOCh wie

sollten die Ambeiterlnnenrdie vielleicht
nicht einmal genug zurn Leben batten,
auch noch neue Mfibel kaufen. Adolf
Behne sieht das Problem so:

»Der Mieter karm dock in der fiber-
wiegendenMehrzahlderF‘c'ille garnicht

anders. Dafl der sich eine neue Ein-

richtung kaufen kdnme, is: die Aus~

nahme, da/J’ er sich eine moderne, gate

Einrichtung sorgfdiltig aussuchen

kb'nme, das isterst rec/2t eineAusnahme,
den/z so ganz billig is! die heme nick: zu

haben. 14nddasSuchen kastetauch Geld;
und gar der Fall. dafl er sick ffir die

neue Wohnung eigens entworfene M6.

be! ké'nnte bauen lassen, kann als

duflerst sellen awerhalb der Baruch-

tung bleiben. 1m allgemeinen is: as so,

daflderMielernfitaltean’beln einzieht

Oder mil Mabeln, die vielleicht neu

fabrizz‘ert sind, aber nach dem Muster
der alten.« (Behne 1927, 26!)

AuBerdem hatten wohl die meisten

Mieterinnen cine eigene Vorstelhmg
davon,wie sieihre Wohnung cinrichten
mfichten. Die Ablehnung der neuen

Mabelkann aberauch als Albwehrgegcn
die Standardisierung gewertet warden.
Die Menschen warm in den 20er1ahren
noch nichtsoweit normiert, daB siejede
Standardisierung annahmcn und ihre

Individualitfit aufgaben.
Taut gehb’rte zu dan wenigen Archi~

tekfinnen, die davor wamten, »dz'e Be—

wohner filr neue Baupmgramme sick

zu ’konstruieren’ and die Armut des

Prolezarz'ats aufler acht zu Iassen. Er

spottete fiber das kleineBuch ’Befreites
Wolmen’ van Sigfried Giedion, weil er

funktionelle Grundrisse bevorzugte, die

dem Bewohner vorschreiben, we ge—

gexsen and geschlafen wird. Hier
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triumphiere niche der ‘befreite Be-

wohner' sondern der ’losgelassene
Architekt’. (...) Eine Wahmmg miisse

eine neutrale Haltung haben, fn‘ir alle

passen andnichts vorschreibenx< (Jung-
hanns 1970, 75)

Taylorisierung des

Haushufls

Das gauze Leben der Menschen - vor

allem der Arbcilerlnncn - 501m: dem

Taylorismus unterworfen werdan. So

ist auch konsequent, wenn die Archi-

tekdnncn auch cine Taylorisiemng das

Haushalts anstrebten. Die Mechani—

sierung des Haushalts hatte zwar schon

in der zweitcn Hams des l9. Jahrhun-

dens vor allem in den USA begonnan

(ng. Giedion 1982 557-675), bekam

abet unter der Verwendung des tayio-
ristischen Prinzips eine neue gescll-
schaftliche Funktion. Neben dam Tay-
lorismus spielten auch die Hygiene-

vorstellungen des Neuen Bauens (vgl.
Amdt 1994) im Konzepl; des ratio-

nalisicrten Haushalts cine ROIIE.

»Die Erziehung der Frau zur Hyg-

iene-Experzin hc’z’ngt eng mit der

Verwissenschafllichung zmd Rationa-

lz'sierung de‘r Hausarbeit zusammen.

Das Konzept derRationalisienmg geh!
davan aux, dieArbeitsabla‘ufe im Haus-

halt durch die Ubertragung derarbeits-

wissenschaftlichen, taylaristischen
Grundsc'z'tze mgfdie Hausarbeit ebenso

wie die Fabrik strukmrieren, organi-
sieren und dadurch rationalisieren zu

kc'innen. Ziel der Rationalisierung war

die Leistungsfc‘ihigkeit und Arbeits-

freude der Hausfrau zu steigem. Burch

den erzz'elten Zeitgewimz saith? die Frau

von fibelfliissiger und 'unschc‘ipferi—
scher’ Hausarbeit zugunsten plan-
mafliger and ’schb‘pferischer' Arbgit

befreit werden.« (Amdt 1994, 70)
Die Raliqnalisicrung dcs HaushalLs

wurdc von Anfang an mit dear >>Frauen~

frage<< verkniipft. (vgl. Kinder 1980,

61-81) Die Architekunnen erkanmen,
(1313 sis nur fiber die Frau ihrc Hygiene-
Vorslellungen vermiuem konmcn,

deswegen sprechen die Mchitekunnen

hfiufig von der >>notwendigcn Befreiung
der Frau<< (Tam), von >>innerer Gleichs

berechtigung der Geschlechter<< (Me-
yer) und der >>F6rdcrung der weibiichen

EmanZiPmion<<(Gropius).»Gleichzeitig
wird der Frau vom Neuen Bauer! ein

III “I

eigener Aufgabenbemz‘ch augewiemn.
Die Difi‘erenz swiscken' ‘weiifilichem
Weltort' unddem "WélmrtdesManned
wird betom.« (Amdil; 1994, 68)

Viele Fraum When auf wine Auf—

wenung der Haumrbeit, wenn diam
mdusnialisiert Wfirde. Es ging (lathe)
51m aim: Aufwerm‘ng tier Hausmbafl
znperhalb des Wertesyswms den: pa»
mamhal-kapimlistimh‘m Gefiellschaft.
»Die Ku‘che - ’Fabrflc dear Named :1
Wurde als Arbaidsplmz akzemim and

mseinerBedeumngmitderArbaitaw‘er
Ham; gleichgemtzt. Size ~ die Kflchekjwurde Gegenxtand van Aflange:itsplatzsui
analysen: es warden Zeib mud Bewe»
gungwudien durehgeffihrtfiie sich cm

Spéisewagen— and Schifl’xkiiclzen‘
orientierzen, bez' damn auf kleinstemi
Raum unter B‘mckmng der Arbeim-
reihergfolge atlas so angeardnet I‘M, (ta/3
das nonvendige Material mi! wenigen
Schrz’tten and Griffin emeicht warden
kann.« (Lusfig/Annbrfiswr 1982, 20)
Durch dag Buch mm rationeiflc Hans“
haltsfflhrung<< wollm (Shrimim Praia“;rick die wissenschaftliche Betriebsffih-

‘



rung auf den >>Beuicb Haushalm fiber-

lragcrr. (Frederick 1922)

hafiscl ficr Ralionaiisierung des Haus-

aus'glgg‘
es

um (110 Erlcichlcrung dCF

Chalcdr en, id1e_aufgrund der patriar—

raucn Arbenslcrlung zumeisl von den

Cinczn _verubl v'vurdc, abcr auch um

nun )Cencrspamrs {fir die Frauen. Die

die Izgcwonnene (Arbors—)Zcitsollle {fir

meinireuung v'on Kmdem oder abcr

wcrdc ohnnrbensverhiillniseingesetzl
v0" dn.

Ber der
nBefreiung dcr Frau

eine
Cr Hausarbcrm ging es nicht um

run :rchi-painarchale Neuorganisie-

di
g eruhauslrchcn Arbeit,sondem um

e Erhohung der Produkutivkraft der
rau.

1mDleffFrzinkfurter Kijche<< ist der Pro-

31);: uDrfireRanonalisierungdesHaus-
men.

1e

>>Frankiurter Kfiche<<, die

vo

g nach Iaylonsuschen Prinzipien
n

Grete SchfitLe—Lihotzky in Zusam-

Esrgrben mil Hausfrauen entwickeit

fordie,‘
wurde

eum Leitbild fiir die?

L'h
stxsche Kuche. (vgl. Schfitte-

I
otzky 1984) Es wurden Kfichen fiir

en Haushalt ohne Hausgehilfin. mil

e:

~..-...g$§$flfi£¥hesgp
Few: Umbruch—Bildarchiv

einer Oder zwei Hausgehilfinnen ent-

worfen, um auf die unterschiedlichen

Bediirfnisse einzugehen. A15 »Frank'

furter Knche<< wird aber die Kiichenart

f[1r den Haushaltohne Hausgehilfinnen
bezeichnet. Auspsychologischen Grun-

den forderte Christine Frederick eine

Aufhebung der Wohnku'che.

»Eine wenn auch noch so kleine

Kile/re, in der aber nur die Speisen

zubereitet werden. und ein besonderes

Wohnzimmer, in das sich die Hausfrau

nach getanerArbeit zuriickziehen kann,

wird vie] zur Hebung denallgemeinen
Stimmung betragen.« (Frederick 1922,

32)
Eine >>ideale Kiichea: ist demnach

klein und kompakt. Das Kochen Oder

andere Arbeiten, die in der Kiiche zu

verrichten sind, kennen ans Platzgriin—
den nur von einer Person - in der Regel
der Frau - ausgefiihrt werden, zum

anderen wird der >>Arheimp1atz<< der

Hausfrau vom Leben derFamilie abge-
trennt. In den Jahren 1926-1930 wurden

etwa 10.000 Kiichen nach dem Model}

der >>Frankfurter Kiichee hergesteflt,

Bei der Rationalisierung der Haus-

arbeit ging es nicht ausschlieBlich um

eine Verbesserung der Situation der

Frauen. Dr. Ema Meyer beschreibt dies

sehr bezeichnend:

»Die 'gesamte' Industrie na'z'mlich

miisse sick energisch fiir eine Ratio-

nalisierung des Haushalts einsetzen. .

denn es liegl auf der Hand, dafl hier

jeder Fortschrizz unmittelbar auch ihr

zugute kommt: der Arbeiter Lind Ange-
stellte, der sein gut zubereitetes Essen

rechtzeitig vorgesetzt erhc'ilt, der seine

Kinder wohl aufgehoben and be-

sehc'z’ftigt, seine Frau nient iibemrbeitet

weifl ...,derin den daheim zugebrachten
Szunden einen reibungslos arbeitenden

Haushalt und damit eine behagliche
Hc'z‘usliehlceit um sich sieht, wird nicht

nur ké'rperlich, sondern auch seelisch

ruhigerseine tc‘iglicheArbeit verrichten

undemsprechena'mehrleistenkb'nnen.«
(Meyer 1922, 1181)

Es ist jedoch zu bezweifeln, daB der

rationalisierte Haushalt wirklich eine

Enilastung fiir die Frauen bedeutete.

An welche Schicht wurde gedacht? In

den AuBerungen der ZOer Jahre ging es

auch immer um die proletarische Frau,
war abet ihre Situation nicm eine an-

dere?

»Die fibervélkerten Elendsquartiere
des Proletariats zwangen die Frauen

zur Einschrfinkung jeder Hausarbeit

auf das absolut Notwendigste. Alles

Uberfliissige war aus der Not heraus

eliminiert warden. Es ist die Frage, ob

die Hausarbeit als Kategorie hier

fiberhaupt existierte, denn die Frauen

mufiten wohl Oder iibel durch Lonn-

erwerb zum Unterhalt ihrer Familien

beitragen. Die Vorstellung vanderFrau

als ‘Schb'pferin' scheint unter solchen

Umszc'inden gc‘inzlich absurd.« (Stahi
1977, 105)

An welche Frauen richtete sich also

die Rationalisierung? Immer mehr Mit-

telstandshaushalte konnten sich keine

Haushaltsgehilfin mehr leisten. Auch

immer mehr Mittelstandsfrauen gaben
sich rnit ihrer Hausfrauenrolle nieht

zufrieden und wollten ebenfalls arbei-

ten.
,

>>Die Hausarbeit wurde zum Beruf

aufgewertet, um sie ffir die biirgerliche
Frau akzeptabel zu machen.

DielnteressennachRationalisierung
und Professionalisiemng der Hausar-

beit, die Schaflung des 'trauten Heims’

oder die Zufriedenstellung der Arbei-

terschichtunddasErlange‘neinesneuen

sr: 2/95 [41]
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Bewufitseinsuund Standes fi‘ir das ver—

armte Bfirgertum warden in der Be-

wegung mileinander vermisch! and

lezztendlich miter einem gemeinsamen
Ziel dargestellt, dem Deckmanzel der

Vergese‘llschaftung der Hausarbeit.

Aber wurde derm nicht eine Solida-

risierung der Hausfrauen schon

dadurch verhindert. (Ia/3 ihre Ver-

einzeiung and Isofation in der Ge—

sellschafl (lurch die ’Kz‘ichenzelle’ in

jeder Wohnung weiterhin propagiert
wurde? Getreu dem Motto: ‘Jederkocht

skin eigenes Siippchenlw (Lustig/
Armbréster 1982, 58)

Neues Baiuen, Neues

Wohnen und Forciismus

Der Taylorismus ist eine Grundiage der

kapitalistischen Formation Fordismus.

Als Fordismus wird die geselischaft-
iiche Formation in den 50m his 706::

Jahren bezeichnet. Die Durchseizung
des Fordismus bedeuleie eine Durch-

kapitalisierung des ganzen Alliages. Im

pI‘a—fordistischen Kapitalismus waren

die Arbeiterinnen vet aiiem Produ-

zentlnnen von Inveslitionsgiiiem, im

Fordismus waren sie nichi. nur Produ-

zemlnnen aller meglicher Waren,

w GEGENSTANDPUNKT
Pelitische Vierteijahreseciischrift

Die Marni auf dem Vormarsch - die Patrician

machen mobil

Waher kummi und wie gehi Rassismus?

WahlsiegI der Repubiikaner'In den USA

Der Fundamentalismus einer ongegriffenen
Welimaichi und ihr Rezepi

Der islamische Fundamentalismus

Die PDS will ganz bunsdesdeutsch warden
Allmg im deutschein Klassensfuat

Die Eriedigung tier soziulen Frage heuie

NATO-Osierweiterung
Die Forischriiie eines

imperialisfischen Zugriifsprogramms
Der Baikankrieg und seine BIeh-euer

Die NATO zwischen UNO-Abzug, wirksumer

Einmischung unci Kriegseiniriii
"alien: Von der Regierungaj- zur Dauerkrise

"Mairkfwirtschaft und Demokrafie” in RuBland

sondlem aueh zunehmend Konsumem-
Innen derjenigcn Waren. Die

Konsumkrafl der Arbeiierlnnen solite

jeLzL versiiirkiabgeschiipfi werden. Dies

konnle abet nur funktionieren, wenn

die Kosten der Produkiion sinken und

dieReailGhnederArbeiierInnensleigen,
da sie senst nichi als Konsumeniinnen
am Markl aui'uetcn kennen. Fiir die

Massenproduklion muBien aber Mas—

senbcdiirfnisse geschaffen weiden, da—

bei spielte das Neue Bauen unci Neue

Wohnen eine besondere Rolle. Die Nor-

mierung des Lebens fiihrle auch zu einer

Normierung der Bediirfnisse, die eine

Standardisierung von Konsumgiitem
und somii die Massenproduktion ersi

mdglich machte.

Der Fordismus bedurfne einer sozia—

len, wirtsehafllichen unci peliiischen
Stabililiil. Der fordisiische >>Soziale

W0hnungsbau<< nach dem ZweiLeII

Weiikrieg, der aus den Erkennmissen

des Neuen Bauens emwickeli wurde,
war ein wiehiiger Faklor der soziaien

Stabililiil der bundesrepubiikanischen

Gcseiischai‘i. Aus den Interessenspar-
teien der Weimarer Republik wurden

forschen’. den Arbeitern ‘detalliert

vorzuschreiben’ and war allem: ohm:

die Qualzfikarionafardemngen an die

Arbeiter zu senkenfl (Manske 1991. 11)

1-95
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Die neuen 'i‘eehnelegien ermfigiichen
neue Keniroilformen Weiche Auswir-
kungen diese auf die Mchitektur mid
den SiéichebaII heme, miiflie emit nech

untersucht W6fd6fl.1€hi denke, daB sigh
vor aliem die Beneutiung deg effem-

lichen Raumes verandem wirci Dumb
die Computerieclimeiegie kennen wir

uns aiie Infomaiiorien versehaffen,
ohIne den privaien Raum zu veriaseen.

In Zukunfi; werden wir immer meiir

Binge des Lebens so verriehten Die

Verzinderung (ice effemliehen Raumes
wird mit SicherheiIEiiifiIifl aufdieDiis-
kussion zur >>Inneren Sieheriieim haben

und bei der Inszenierung vmi Angst
eine Relle spieleii. Der Taylerismus i l

somit micht fiberwunden, sendem nur

aufeineandereEhenegeheben warden.

Bei Sehaffuiig einer fieien Gesell-

schafi miiBten wir ehenfails die Geese]!!-

schafi von jederFem ties Taylorismus
(und andeier Konmiiformen) befreien,
wenn w ix keinen Smamkapiiaiismus wie
in tier Sowjeiunion errichten wollen

Dag Neue Bauen 11116 New: Wohnen

kam in den Zfler Ialhren in einein
somiaiistischen bzw. soziairefemeili-
schen Gewande, war aber mar eine

Etappe in der Medemisierung ties Ka—

>>Voiksparieien<c der DGBI und seine

Einzeigewerksehafien avaneieneri zum

>>Sezialparmer<<des Kapiiais. Der K1213-
senwiderspruch des Kapitalismus ver-

schwzind so be: immer mehr Mensehen

aus dem Bewufltsein. Fast alie ffihlten
sich irgendwie ale »Miiteisiand«, w‘eil

sie am wirischafiliehen Wachstum teil—

hatten, sich einen Volkswagen, ein

Eigenheim nebsa; Einbaukflche und den
Uriaub aim Miiielmeer >>1ei3ten<< limin—
Ien. (vgi. Hirsch/Roth 1986, 48)

Fazii

Die Taylorisierurig der Produkiion war

ein Angriff auf die Autonomie der ‘3“
beiterlnnen, die Taylorisiemng der

Wohnung und ties Haushalts war e‘in
Amgriff auf die Autonomic der Men-

schen. Die heuiige posimedeme Cie-
selisehafi brauehi den Taylmismus mil

seiner Kommilfunktion nieht mI'ehrIn

seiner aiien Fem. »Mademe Informa-
tianstechnolagien bilden den tech-
nischen Kern einer neuen Form der
Kommlle and Rationalisierung van

Arbeit. die durch eine besandere

ififii



,EIS‘zzzsfgmfl charakterisiert ist. Die

wirkliChonlrollform' ermo'glicht eine

Sierun
e Kontrolle und Rationali—

Pitals thJgn Arbeit, ohne sie ’auszu-

(“on-fig;
SPD

nnd Gcwerkschaftcn

Waren dulfnnen dieserModernisierung
hallenijicc Uunsmehtwundcmflenn

sie

mux Scho 1
bcrwmdung des Kapitalis-

die KPD: a“gcaui‘gegebcn,aberauch
»EnmiCklonntc

snch vomMthos der

nicm 1680
Bug dcr‘ Produktivkriifte<<

. chistlnncn.
Ich WCIB nicht, wie Anar-

;

Inncn in 3
und Anarchosyndikalist—

flue” undclrxll
206r Jahren dcm Neuen

andcn abe

eucn Wohncn gegeniiber

damn m’ch
raus Iteutigen Sicht gibtcs

ESiStnmw
r

211 kritiswren als zu loben.

und Archilend'gdickapitalistischeStadt
wir einc fthur

zu iibcrwinden, wenn

3mm”
.

rele sozxalistischc (sprich
lSUschc) Gescllschaft wollen.
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EDITION TRANVIA
_ Neus Catalé, In Ravensbrfick ging mteine jugend zu Ende. Vierzehn spanische

Frauen fiber ihre Deportation in deutsche Konzentrationslager. Ubersetzt, kom.

mentiert und mit einer Einleitung von Dorothee von Keitz und Andreas Ruppert
— Neus Ca-

tale (geb. I? I5), die diese Berichte gesammelt hat. emigrierte I939 nach der Niederlage der

spanischen Republik nach Frankreich und war dort. wie auch die anderen in dem Buch zu

Wort kommenden Frauen, in der Résistance aktiv; im Februar I944 wurde sie nach Ravens—
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Anarchismus
und Moral

George Woodcock

l: 9 1 2- 1995

van Has/herBecker

George Woodcock, der am 29. Jlanuar
1995 in Vancouver gestorben isl. habe
ich niegelroffen; er war in den vierziger
Jahnen im englischen Anarchiamus zu—

sammen mit Marie Louise Berneri (uncl
iluem Mann Vero Recchioni, oer in
diesen Iahren seinen Namen in Vernon
Richards finderte) die in vieler Hinsichl
beeindruclkendete Personlichkeir - was

viel heiBr ffir eineZeir, die mit den
60em wohl die Bliitezeit des Anarchis-
mus in GroBbrirannien war. In den fol—

genden Jnh'rzehnten wurde er damn —

>>Dichter, Journalist, Kritiker, Reise—

schriftsteller, Bflhnenschrifteleller,
Historiker, Herausgeber, poliliseher
Kommenrator, Biograph — Kanadas
alles fiberragender Intelleklueller<<

, nach

Einschfitzung dorfiger Sehreiber zum

“Superstar der kanadischen Literatur”

(Paul Grescoe). All (135 allerdings isr
bier weniger von Belang; was zfihlt ist,
(1238 George Woodcock for eine lange
Zeit nicht nur der prodlukrivsre Auror in

der englischsprachigen anarchislisc lien

Bewegung war, sondern er hat zugleich

[44] SF 2/95

auch mehr alsjecler andere seir Kropot-
kin gelan, um Anarchismus auch aus-

serhalh der Bewegung stehenden Men-
schen nahe zu bringen und by mpaLhigch
zu machen.‘ Ungeachtel (lessen gibt es

nur wenige, die im Verlauf der letzten
Jahrzehnle innerlhalb gerade der engli-
schen Bewegung, in der erseine Karriere
anfing, so hfiufig und so aggressiv al—

tackiert wurden. Mir manchem, dag er

zum Thema Anarchismus geschrieben
und publizicrl hat. konnle ich beim hes.
lien Willen nicht iibe’reinsliinmen. Eini-

ges hat mich (und erst viele Freunde)
gar maBlos geéirgert —— und doeh hat die
Naehricht von Georges Ted mich lief

getroffen, nichlzulelztaus dem Wiesen,
(138 die freiheitlichen, libertéiren Ideen
mit ihm einen ihrer produktivsren und

lesbarsten, vor ailem aber liebenswiir-
digslen Verfechter verloren haben.
lDenn es 121:3: sich niche iibersenen, clan

das, was eine seiner grolien Stiirken
war: die Eleganz und Lesbarlczeir seinee

Stils, zugleich auch eine wesentliche
Ursache fur den Arger war, den er

gelegenllich verursachte. Die eleganre,
einfaclie “propagandisrisehe” Penna-

lierung unlerschlfigt halt vieles, was

Clem erbsenziihlnenden Historilrer lieb

lllnd Leuer ist.

In Winnipeg in Kanada am 8.Mai

1912 geboren, wuchs George Wood-

cock in Wales und England auf. Seine

von hier stammenden Ellem kehrlen

nach fflnf Jahren vergeblicher Millien

auf der Suche naeh dem materiellen

Paradies in Kanadn kurze Zeil nach

Georges Geburt in die alle Heimat zu-

riick. George wuchs in Shropshire auf,
woher sein Valet swmmte. Dieser Starla

schon 1927. Wegen der Armut seiner

Familiewarein Studium nicht moglieh,
und so wurde George im Alter von 16

Jahren wie vorher sein Vater Bfiroan-

gestellrer bei einer Eisenbahngesell-
schaft in London (und blieb das elf

Jahre lang). Ungeachtei dessen begann
er mil zwanzig Iahren zu publizieren.
In Zeilschriften zuerst, und zwar in den

ersten Jahren vor allem Gedichre; seine

ersten Veroffemlichungen erschienen

Ende der 30er 1m kleinen Verlag ties

deursch-englischen anarchisrischen

Buchhfindlers Charles Lahr (cler wen.

rend des LWelLkrieges mil Rudolf

Rocker in Alexandra Palace inlemiert

und von diesem vor dem Lynchen (lurch

Milgefangene bewnhrt warden war!)
Zeil seines Lebens Pazifisl (“Von

,

,,
‘ , l

alien Formen der Sklaverei helie ieh

das Minter for die echlimmete, denln
clan beben des Seldaten in; (lurch uncl

(lurch vom Zwang beelimml, seine Mil-

menschen zu rotten") und so schon frhh
im linlren Milieu zuhauee, braehte ihrn
der Spanische Bfirgerleieg den Anar-

chismus nnhe. Ale Kriegedienewerwel-
gerer {rem er damn nach 1940‘ in den

Kreis um War Commentary; Verlfiufer
dee heuligen Freedom. 194041 gab er
the ereten Serie einereigeen Zeitsehril‘r
herauefll) W, dieer nwzieehen 1943 mid
1947 in grolierem Framer zueammen

mit Freedom Press pnblizlerre.“
Seil 1941 arbeilelle or an War Com-

mentary mix? mil ihm‘eneiehlen die
literarisehen and hismriechen Reman-

sionen bald bemerlcenewerre Qualifier.
and er ffihfle eine lange forlgesetzlc
Reine “Burner nun der revolutionéirein
Geschichte” ein. Seine ersre anarchis-
tische Bmsehiireflew Life to the Lanid
(“Anarchistieche Vorachllfige fiir die

Landwirrschah”)ersehien memtimjuni
1942 end war die direkle Foige seiner
Arbeir in der Landwirlschafr wflhrenli
ties Krieges (ale Kriegsdlienstvemei-
gerer). Er enmiolrelte eieh in diesen
Jam-en schnell mm produktivslen Mir-
arbeirerderanarchiefieehenPresee,nichl
run in WarCommentary anddean (each
1945) in Freedom.

,

‘ 1

Am 12Dezember 1944 wnrden die
Berna and Geeehfifterfiume von War
Commentary dutch Scotland Yard
dumhsuchr, Adreseenkartei until endere

Unterlagen beeehlagnahmzr unrl in der
Folge vier Mirglieder oer Redakiiom
(Marie Louise Benneri, or. Jenn He‘»
wernon, ”Vernon Richards: and Phili

Sansom) wegen Versehwfirungx zur

“Wehrzersetzung” angeklagt (derail
die Pmdukrion iron Antihiegsiiltemwr
und ihrer Verbreitung each in den

Streilkrfiflten). De der dumb die knm~
munisrische Partei konrrolllerte Netiq—
rial Council for Civil Liberlies (NCCL)
sich weigerre, sieh im Sinne seiner
Grfinduzngsziels: tier Vertewigung Von
u.a. Rede— und Pressefreielieitin dieeer
Sacheeinzusetzen,initiieneGeorgeeine
Pronentakrion einer Reihe iron Inteliek~
mellen and Schriflsreilemr Ans «dimer,
wurde dann die Grandma: einea Freer

damPressDefenaeComirreeflasneell
dem Frozen, in dem John Heweteon;
Vernon Richarde and Philip 53me en

Zuchmauestrafen won near: his zwolf
Menaren verurteilr warden (Marie



firilgierfemei, die mit Vernon Richards

a Cine :1 war, wurde freigesprochen,

eman

hefrau SlCh nicht mit ihrem

Opposir‘nn
verschworen kann...) in

Defence]? Zuni NCCL als Freedom

Sein Ziel
0mmtttee fortgeftihrtwurde;

Elle Ume
Wat nun, eme Amnestie fur

“liSChen
r

Krlegsrocht vcmrteilten po-

efieich
SIIaftatcr” und Deserteure zu

zu helfccn’
und vor allcm Deserteuren

riegs‘ ti],
denen auch in den Nach-

2w J:
ren notch Prozesse drohten

Sens} rglicmacht wurdcn und dcren sich

War Hertinand
annahm. Sein Prfisident

Gorgcom Read, der Vizeprasident

Und den rWellnthc m'eisteZeitSekretar
mach

grOBtcn Tell dcr Arbeit aber

In dte GCPFge Woodcock.”

ren R3515“
der lnhaftierung der ande-

an'eL
tcure waren

cs George und

0chcnOtllse Bemen, die das alle zwei

giermn Ctschemende Freedom redi-
finch 8C1"?

All
emern wesentlichen T611

anderel)
nebcn

—”
cine ftir beide (und

Gcor
wohl pragende Erfahrung.‘

mar 13: Woodcoch heiratcte imFe—
Frauln t?

und er sredelte mit seiner

WCnn CEO org nach Kanada tibcr.-Auch
mfiglichnmh auflahre hmaus 13012111611

dIJrch Arch Gclegcnheiten an Freedom
bFCiSc

Ukcl mltarbcrtctc, markicrtdie
r80“)

aus Europa doch omen Bruch.

Sthat19681n cincm Arlikel cine

arstcltung gcgcbcn:

egg)?
iclz

[able in jener Zeit auch in

“Chen ("lo-Wham van undurchdring-

r chaund klemlcanertem Fanatismus.

sterbéngakterzstzsch istfll’rdie Uberresle

"tit em

er

Bewegungen. (...) [ch war.

einecrxetzter Farzznation, Zeuge, wze

andit
“We englzsclzerAnarchistenins

new" ('5'me velfzel and einen bewafl-

Zn 1)
”fall ansflihrle, um rich Geld

.
eschaffen; die Opfer waren keine

'

[30's '

. .

amgen Kapttaltslen. sondern ande—

gagegnfrchisten, mi! denen die den

tum and lausfuhrenden llber das Eigen-

and deremerDruckereigestrltten hatten.

‘esihn

en Ehrenkodex— wie siefvuflten
der P in verbzeten wiirde,den Uberfall

daft iOhlzel
zu maiden. Und ich fand,

and); h(gegen
meinen Willen) mehr

Slim”

6 r

”11!. George Orwell fiberein-

der
rte. den zch zu dieser Zeit lrafund

Nei :1
ungeachtet eigener libertdrer

aflga
ngen

'—— auf die Gefahr verwles,

ralix larch'zslzsche
Intoleranz eine mo-

ebenii'e
Dzktalur schafi’en kdnnle, die

An leselbe Freiheit gefc‘z‘hrde.ft‘lr die

archzsten zu ka‘mpfen vorgeben. (. . .)

[ch spline. wie ich auch infiziert wurde,

undrealisierte, dafi es mick als Schnft-

stellar wahrscheinlich ruinieren wfirde;

daher nahm ich Abstand, um einfreier

and ungebundener Radikaler meiner

eigenen Machart zu werden. Daswurde

mir niemals vergeben. . .«5

Nach, wie es scheint, aufierordentlich

schweren und harten Anf‘angen (sein

erstes in Kanada veroffentlichtes Buch

erschien erst 1967!) hat er sich dort

dann schlieBlich durchgesetzt. Er war

zwei Jahre lang (1954-55) Lehrer an

der Universitat von Washington, lbis

ihm 1955 als Anarchisten die Einreise

in die USA verweigert wurde; und seit

1956 lehrte er Englisch an der Univer-

sitat von British Columbia. Parallel dazu

veroffentlichte er mehrere Dutzend

Bucher, einige offensichtlich Schnell-

schtisse, einige aber nach wie vor Stan—

dardwerke, wie etwa seine Studio The

Paradox 'of Oscar Ill/Hale,6 seine Kro-

potkin— und Proudhon—Biographien,7

seine Studien fiber George Orwell,

Aldous Huxley and Herbert Read.8

1963 veroflentlichte er, was seither

wohl das am meisten verkautte Buch

fiber Anarchismus geworden ist, Anar-

chism. A history of libertarian ideas

and movements,9 dem dann 1977 eine

Anthologie folgte. The Anarchist Rea-

tier.lo Beide Btlcher, vor allem aber das

erste, wurden von derallgemcinen Kritik

durchgegehnd positiv aufgenommen

und etablierten sich als Standardwerke

—wie sie nattirlich in der anarchistischcn

Presse auch ziemlich scharfe Verrisse

fanden und manche alte Polemik und

allerleiEilerstichtelcien neubelebten.”

Als Resflmceallerdings gilt, was Nico—

las Walter, in der Sache einer seiner

scharfsten Kritiker, iiber sie anlafillch

von Georges Tod gcschrieben hat: “Was

immer im einzelnen ihre Tugenden und

Fehler sein mogen, sie haben einen fes-

ten Platz in unserer Geschichte, denn

sie haben fibereinen Zeitraum von mehr

als dreiBig Jahren mehr Menschen in

den Anarchismus eingeftihrt als ir-

gendeine andere l’ubliltation.12

Seit Ende der 6061' war er in Ubersee

, jcdcnfalls so “etabliert”, daB er die

Ehrcndoktorate sammelte und andere

Auszeichnungen ebenso selbstver-

standlich abwcisen konnte, wenn sie

“vom Slant” kamen, wie er wieder

andcre akzeptierte, weil sie ihm “von

Mitbtirgem ftir zivile Aktivittiten” ver-

lichen warden. Er war ein eminent ge-

meinntitziger Mensch, was sich nicht

nur in der Grttndung mehrerer Stif-

tungen ausdrfickte (ftir tibetanische

Flfichtlinge und kauadische Indianer

ebenso wie f[tr mittellose Schriftsteller),
sondern auch darin, dad or immer

ansprechbar blieb and “zu geben” bereit

war.

Anmerkungen:
1 lnsgesamt 16 Hefte; beicle Serien er—

schienen auch in einem Reprint, Nett-

deln, Liechtenstein: Kraus Reprint, 1968i

2 Soweil ich sehe, findet rich ein crater

Artikel im Supplement zu Bd.2 Nr.12

(0ct.-Nov. 1941): “The Government

and Agriculture".
3 Eine Schilderung dieser Zeit, die in Details

wie den Daten nicht ganz korrekt ist.

findet sich in seiner Orwell ~Studie. die

auch aufdeutsch crschienert ist: George
Woodcock. Der Hellseher. George 0r-

wells Werk and Wirken, (Zurich):

Diogenes, (1 985), 338-42. AndereMit-

glieder des Komitees waren etwaFormer

Brockway, TS. Eliot, E.M. Forster,
Ethel Mannin und Bertrand Russel.

4 George hat bei verschiedenen Gelegen.
heiten sehr personlich-sentimentale

Erinnerungen tiberMarie Louise Bemeri

veroffentlicht; neben seiner Autobio-

graphie s. etwaOpen Road (Vancouver),
Nr.6. Spring 1978

5 Anarchism Revisited, zuletzt in Wood-

cocks Anarchism and Anarchists,

Kingston, Ontario: Quarry Press, 1992,
3.4142

6 London: Macmillan 1949;neue Ausg. mit

neuer E'mleitung u.d.T. Oscar Wilde:

The Double Image. Montreal-New

York: Black Rose (1989)
7 (Zusammen mit Ivan Avalcurnovic), The

Anarchist Prince. A biographical study
of Peter Kropotkin. London: Boardrnan,
1950. Reprint mit neuer Einleitung;
Black Rose, Montreal, 1987

7

8 Dawn and the Darkest Hour. A Study of

Aldous Huxley. London: Faber & Faber

(March 1962); Herbert Read: The

Stream and the Source. London: Faber

and Faber Limited, (1972)
9 Cleveland and New York: The World

publ. ‘Co.-Meridian Books (March

1962); Harmondsworth. Middlesex:

Penguin. 1963; none Ausgabe miteinem

Nachwort Harmondswortlh. Middlesex:

Penguin (Pelican), 1975; mit neuem

Vorwort und erganzt, 1b., 1986

10 The Anarchist Reader. Edited by George
Woodcock. (Glasgow): Fontana/Col-

lins, (1977); Neuausgabe, 1986.

11 Zur Kritik s. etwa Nicolas Walter

WoodcockReconsidered. InThe Raven

(lgondon).
No. 2: Aug. 1987, p. 173=

1 4.

12 Freedom. 25. Februar 1995, S. 5
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‘Berichte uber dia Vorgango in Deutschland, vor allem soweit 31a 9
.in 6konomisohea und soziales Gebiet einachlagen, bringen. WieflWix
..glauben, tragen wit damit ainem bereita vorhandenan Badurfniaaag“

.lichenden Berichte *- Quellenangabe vorausgeaetzfi «w ihren Wag mug?

atehenden Kreiaen finden warden.

[46]

_derArboiterwewegung aueaerhalb Deutachlanda einan.Uianat. m

"Hakenkreuz uber Deutachland” iet aine neue Varaffanfiliohmn}
» -. Wir warden darin regelmassig nuchtern gahaltene und eaohliahe‘

Reohnung und erwaiaon wir zugleich unaern deutaohan. Kameradan,flurfl1 .

Ea wurdo una freuen, wenn die an diaser Stexmn*zu~vmrhfifor

Pressounserer Mitgliedsverbando Bowie 2n ausserhalb daraalhan «~ ~;u-““

Ffir das Exekumivkumitee:f§>
EDD mm,

Goneralsmkret
..

Der Widerstand der ITF gegen

Nationalsozialismus und Faschismus

in Deutschland und Spanien
Teil 1 T

van Die/erNelle;

SF 2/95



fix

g‘?’benzerkung

bcizn’e’: dig" IlTF organisierten Eisen—

gehé'rte’n
ce eutc Lind Binnenschzfler

grappen

zu den aktivsten Widerslands-

Mus‘ Ab
5'6an den Nationalsozialis—

Gruppenerdlm
Verglezch zu anderen

Wegun 1' (fr deutschen Arbeiterbe-

in Ans;
31 cr Wtderstand der ITF nur

ken zurzeg €rfOn5cht. 1n Standardwer—

Widen; desc-hzchte
des deutschen

Hichz odan
swzrddzeITF entweder gar

Wird u def
nur

ani
Rande erwdhnt Lind

Marisa;
1]?erenzzert dem sozialdemo—

Widersmend
Oder gewerkschaftlichen

Der ”If zugeordnel.

OrganismF-WlderS-mnd
bildete aber

Cine ei
Winch-me programmatisch

bailerwgznslandzge Slré‘mung des Ar—

Sozz‘ald, erstands, die weder aus der

munis’ie’nhO/crar‘isch-en
noch der kam-

Arbeiteiz
en Yradztion der deutschen

kann_ Di 9:65;qu abgeleilel werden

darin zu e, esonderliezt 15! var allcm

Stand "is:
ten, dafl die/T17 den Wider—

30ndeme't
nur

materiel! untersti'itzte,

dessen P 1178.11
Wesentlzchen Einflufl auf

ahmen
0_ztzk nahm, der weil fiber den

Sekrez
Fines Internarionalen-Berufs-

and” (IBS) hmaus reichle.

Die ITF und die

nationalsozialistische

Machiergreitung

agégctoélcn Ench das Versprcchen

aransciy
aB wxr allcs in Dcutschland

Slischc G01} wcrden, um die faschi-

anncn
” CAahr‘m

unserem Land zu

Anton R
_

n dieses Versprcchcn von

i

eiflner auf dem Kongch der

chigepéag
1932 sollten sich nur ganz

Crinncm CUlSClic Gewerkschaftsfiihrer
acht i1; :33

Enter 1m Januar 1933 die

Anngm dcutschland
fibemahm. Das

idersta (01F 1T1: gcwerkschaftliche

internmi
n

saktionen durcli cinen

cmSChlonalen Wirtschaftsboykott

V0“ der 1:111:13
zu unterstiitzcn, wurde

gemeinenupmng
des Fijhrung des All-

bundcs (AD
eutschcn ‘Gcwerkschafts-

Auch d'
E38) abgelehnl.

Cr ITF

ic fuhrenden Funktionare der,

Organrisméimgeschlossenen
deutschen

der Arbci
oncn, dcs “Gesamtvcrband

'Cbc unénChmer
dcr Offendichen Be—

VCrkehrS”
dcs Pcrsoncn- und Waren-

”Einh
.

(Gcsamtvcrband) und des

Citsvcrband der Eisenbahner

Deutschlands” (Einheitsverband), wa-

ren weit davon entfernt Widerstand zu

leisten. Auch sie versuchten sich mit

den neuen Machthabem zu arrangieren.

Um ihre Loyalitat zur “nationalcn Re—

volution” unter Beweis zu stellen, Idsten

sie ihre Verbindung zur ITF. Im Ein-

hcitsverband traten die Mitglieder des

Vorstands,diepolitischeMandatstrager
waren oderFunktionen in derITF batten,

freiwillig zurtiek.

Fritz Scheffel, der Vorsitzende des

Einheitsverbandes wandte sich im Juli

1933 ,
zwei Monatenach der endgiiltigen

Zcrschlagung der deutsehen Gewerk—

schaften, an Edo Fimmen und bat ihn,

auf dem bevorstehenden Kongresses

des Intemationalen Gewerkschafts-

bundes (IGB) einen Winschaftsboykott

gegen Deutschland zu verhindem. Er

begriindele diesen Wunsch folgender-

maBen:

“Man sollte das Kesseltreiben ein—

stellen und die Hiinde von Deutschland

lassen. Gebt ihm Raum und Bewe—

gungsfreiheit, gebt eine Chance. Die

ganzen Juden- und Greuelgeschichten

sollte man auf sich beruhen lassen. Die

vielen Geriichte und Ubemeibungen

schadigen und verwirren nur. GewiB ist

es Menschen iibel ergangen, aber so

etwas bleibt nicht aus, wenn Millionen

von Menschen in Bewegung und in Er—

regung kommen. Man kann billiger-

weise von den Nationalsozialislen nicht

verlangen, daB sie ihren unterlegenen

Gegnern (lie Backe streicheln und sie

trtisten, 0b ihrer Niederlage. Wenn die

Bolschewisten gesiegt hatten, wtirde es

wahrscheinlich schlimmer stehen. (...)

Denkevon mir, was Du willst, jedenfalls

bleibe ich was ich immer war, ein So—

zialist. Ich muB dir sagen: Die ‘Ffihrer’

des heutigen Regimes in D. sind in ihrer

Art ganze Kerle und unsere ‘Ffihrer'

waren noch nicht einmal halbe. Stan

Mut und Tatkraft batten sie immer nur

Bedenken und Erwagungen und so ver—

loren sie das Veruauen weiter Volks-

kreise und damit den Boden unter den

FiiBen"

Diese Zeilen verdeutlichen, daB die

Kapitulation der deutschen Gewerk-

schaftsftihrung nicht nur als cine tak-

tische Anpassung zur Rettung der

Organisation odor als Opportunismus

einiger Gewerkscliaftsfiihrer interprej

ticrt werden kann. Trotz tiefer politi-

scher Gegnerschaft bestanden in Spra-

che und lnhalten Parallelen zwischen

dcm Nationalsozialismus und Clem

“nationalen Sozialismus”, den ein Teil

der deutschen Gewerkschaftsffihrer

politisch vertraten.

AbernichtalleBrileeaus Deutschland

an die ITF hatten einen solchen Inhalt,

“daB man sich vor Scham verkriechen

m'o'chte”(Fimmen).Die ITFunterstiitzte

so fort die zahlreichen deutschen Fliicht—

linge und beschloB den Widerstand in

Deutschland zu organisieren. Seit Som-

mer 1933 publizierte die ITF unter der

Redaktion von Dr. Walter Auerbaeh

die Zeitung “Hakenkzreuz fiberDeutsch-

land”, seit 1934 “Faschismus”,die zwei—

w‘o'chentlich erschien and fiberdie Lage

der Arbeiterschaft in Deutsclfland und

anderen faschistischen Lander infor-

mierte.

FfirdasITF-SelcretariatreisteNamans

im Juni 1933 in die Freie Stadt Danzig
und Fimmen im August in das noch

nicht nationalsozialistisch beherrschte

Saarland. Mit Willi Eichler, dem Vor-

sitzenden des “Internationale-n Soziali-

stischen Kampfbundes” (ISK), verein-

baxte Fimmen cine Zusammenarbeit in

der illegalen Arbeit, die bis zum Ends

des Nationalsozialismus bestehen sollte.

Die Formierung des ITF-

Widerslands 1933-1935

1m August 1933 wurdedutch Mitglieder
des ISK das erste illegals Flugblatt der

ITF - “Deutschland erwache!” - ver-

breitet. Die “furchtbare Niederlage der

starksten Arbeiterorganisationen Euro-

pas”,heiBtesdarin,seieineKonsequenz
einer Politik “von verbiirgerlichten
Fiihrem” und zugleich “jener unfrucht-

baren ‘radikalen’ Zersplitterungspoli-
tik” cler “nicht weniger unfahigen”

Kommunisten. Nur in der “entschie-

denen Abkehr” von dieser Politik sci

ein “Wiederaufstieg” méglich, ohneden

es “nur ein Versinken der ganzen Ge-

sellschaft in der Barbarei gebe.” Die

deutschen Arbeiter wurdenaufgefordert

zum “Wiederautbau dersozialistischen,

der freien Gewerkschaftsbewegung in

Deutschland.

Von dem zweiten Flugblatt “Willst

Du gesund bleiben”, daB von der ITF

und den Intemationalen—Berufssekre-

tariaten (IBS) der Fabrikarbeiter und

Angestellten unteneichnet war, wurden

1000 Exemplaxe in Deutschland ver-

breitet. Es enthielt organisatorische

Anweisungen und praktische Verhal»
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tensregeln ftir den Aufbau der illegalen
sozialistischen Arbeit.

Im September reiste Jacobus Olden-

broek fijzl‘ die ITF nach Deutsehland,
urn sich vor Ort ein Bild von der Lage
zu verschaffen. In Berlin traferzun‘ctehst

mitHermann Rudolf, einem ehemaligen

Mitglied den Exekutiv~Komitees der

ITF, zusammen. Rudolf erkliirte sich

bereit zur Untergrundarbeit. Er wollte

dieRheinhfifen besuehen, um dort Kon-

takte zu vertrauenswtirdigen Funktio-

nfiren der Binnenschiffer herzustellen.

Anfang 1934 begannen Rudolf und

zwei ehemaiige Funktionéire des Ge-

samtverbandes, Karl Oltersdorf und

Otto Elchner, in Berlin mit der illegalen
Arbeit. Oltersderf baute Gruppen in

den Verkehrs- und Handelsbetrieben,

Elchner in den Berliner Gemeindebe-

tn'eben auf. Rudolf wurde im Oktober

1934 bei einem illegalen Treffen mit

ehemaligen Gewerkschaftskollegen in

Mannheim verhaftet, aber wegen Man-

gels an Beweisen ein halbes Jahr spéiter
entlassen. Die Kontakte zur ITF liber-

nahm nun Oltersdorf.

Oldenbroeks niichster Gespréchs—
partner war Hans Jahn,derim Vorstalnd

des Einheitsverbandes ffir cinen aktiven

Kampfgegen die Nazis eingetreten war.

Schon 1932 hatte er in Sachsen ein

Netzwerk von Eisenbahnem geschaf—
fen, die im Falle eines Generalstreiks

gegen die nationalsozialistische Macht-

ergreifung bereit und félhig gewesen

wfiren, die wichtigsten Eisenbahn-

streeken Sachsens innerhalb weniger
Stunden zublockieren. Mitdiesen mili-

tanten Pinnen konnte er sich bei seinen

Vorstandskollegen ebenso wenig durch-

setzen, wie mit seinem Vorsehlag das

Vermdgen der Gewerkschaft in Sicher-

heit zu bringen. Ihm gelang es abet,
17.000 Karteikarten mit Mitglieder»
addressen dem Zugriff der Nazis zu

entziehen. Er wfihlte daraus 107 ihm

persijnliche lbekannte Funktionfire ans,

die er zum Teil schon ftlr die illegale
Arbeitgewonnen bane, als er mitOlden-

broek zusammen traf.

Im Navemher 1933 fuhrJahn zueiner

ausfiihrlichenBesprechungmitderlTF
nach Amsterdam. In Zusammenarbeit

mil Fimmen entwickelte ereinen Orga-
nisationsplan. um im ganzen deutschen

Reich die Verbindnng zu den Eisen-

bahnern wieder herzustellen. Ftlr diese

Arbeit erhielt or van der ITF monatlich

200 DM. Zur Tamung seiner illegalen
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Arbeit ilbernahm Jahn 1934 die Ver—

tretung cines niederli’indisehen Weld

handels in Amsterdam. So konnte er

regelmitllig zu Besprechungen mit der

ITF nach Amsterdam fahren als auch

Verbindungen im Reich ankntlpfen.
Anlang 1935 battle Jahn Verbindungen
w Funktioniiren in fast alien Teilen des

deutschen Reiches, mitSchwerpunkten
in Westdeutschland, Berlin und Sach-

sen.

Auch Wilhelm VoB. der ehemalige
Bezirksleiter des Gesamtverbandes in

Pommern, hatte schon einen kleinen

illegalen Kreis von Funlction'firen des

Gesamtverbandes gebildet, als er mil:

Oldenbroelc in Stettin zusammentraf.

Veil erkltlrte er sieh ebenfalls zu einer

Zusammenarbeit mit der ITF bereit. 1m

Lnufe des folgenden Jahres gelang es

ihm noch weitere illegale Gruppen von

Transportarbeitem in Pommem zu bil-

den. 'lm Juli 1934 war V08 2111 Be-

sprechungen mit Fimmen und Olden-

broek nach Amsterdam gefahren. Von

Fimmen erhielterdie Adresse von Adolf

Kummemuss, einem ehemal igen Funk-

tioniir des Gesamtverbandes in Ham-

burg, der nach eigenen Angaben sehon

im Mai 1933 nach Amsterdam gefnhren

war, um mit der ITF den Aufbau einer

illegalen Organisation zu erortem. Die

Gruppe Kummemuss hatte Vertmuens-

leute vor allem unterden I-lafennrbeitem

und Verbindungen zu Gruppen in Lil-

beck und Kiel.

Anfang 1935 hatte die ITF Verbin-

dungen zu circa 100 illegalen Trans-

portarbeitergruppen in Deutschland. Die

Verbindungen warden dutch Jahn and

VoB aufrechterhnlten, die regelmilBig
nach Amsterdam kamen, sowie durch

Oldenbroek, der mehrere Reisen naclt

Deutschlnnd unternahm. Um cine erste

Zwischenbilanz der illegalen Arbeit zu

ziehcn,regte Fimmen die Durchfiilhrung
einer Konferenz im Ausland an, die

Ostern 1935 in Roskilde/Dfinemark

stattfand.

An der Konferenz nahmen 31 Ver—

treterillegalerGruppenausDeutseltland
teil, sowie Mitglieder des Generalrats

der ITF. Diesen sollte gezeigt werden,

daB die finanzielle Unteretlitzung der

Untergrundarbeit in Deutsehland ge-

rechtfertigt war. Andererseits sollte den

deutschen Illegalen demonslriert

werden, daB die lTF ihren Kampfunter-
stlitzte. In seinerErfiffnungsrede betonte

Fimmen, dafi mit einem baldigen Sturz

des Nationalsozialismns nicht en rech~

nen sei and man sieh auf eine lingers:
Phase der illegalitfit emzmteflen hatter

Ein Ergebnis der Disknssionen war ein

“Sofertpmgramm” def I'll“, das aid

Flugblnttgedmektwmdember van den

Vertreuensleuten in Dteuweliland ans» .

sehliefllich durch mllndliehe Propm
ganda verbreitet werden saute. In dem

Sofortpmgmmm, dag eineListener: 20

konkretenFerdemngenenthieitmurde i

folgende ”Grundgednnkeu” vmnnge~ ‘
stellt: ‘

“

‘lllegale Gewerltsehnften’ eindnieht ‘
mfigliclh, sondern nur em New von Be~

‘

niebsvemauenslenteni Dee ‘gewerle
sehaftliche’ Sofertpmgramm will die—

sen Vernauenslenten die lllnweiee ‘ftlr

eine zielhewutlte Verbindung van Taa
gesforderungen gehen, derenfirflillung
die sehrittweise Aufnahme gewex‘k»
schaftlieher Tfitigkeit ermdgliehen
wtlrde.”

Es wurden Richtlinien tier illegalen
Albeit besehlessen, die sewehl cinen

‘

einneitliehen Wiederanfbau tier Ge-

werksehaften als auch einen grdlltmtlgr
lichen Sehutz vorderfieheimen Steele

polizei (Gestapo) siehem SOII’IJfint Alle

Vertraueneleute warden verpflielttet,
“fur die Bauer tier anehtjrigkeit 2m

einer freigewerksohefllichen Aktiw

gruppe von jeder Arbeit flit“ Steiner Panel

oderGruppiemng Abemndzn nehmen",
sicl‘i “jeder Fraktionnarbeit in den

Mctivgrnppen 2n enthnlten nnrl kelner
l

parteipolitiechen Zelle, die BinfluB anl’
‘

diese Gewerkseheftsanbeit nimmt Oder

nehmen will. nnzugehfiren” and “kein

anderee Material enter den Kollegen
des Organisationebereiehes en verbrei~
ten ale Literatur, die V011 der freige»
werksehaftliehen Leitnng hernuegeget
hen rider gutgeheiléen wit-r1”. lnnerhalb ;
der Aktivgruppen bestehe‘fim Rnhmen 1

der dureh die kenspirative Arbeit gel»
zogenen (Bremen proletariselie Demo-
kratie” und “Besehliisne der Mehrheitl

gelten auch fiir die Minderheit.”
Von dieser Rage! war nor der 15K ‘

ausgenommen,dessenorgenisntorieehe
and politischeLimedwzillegalen Arbeit ;

weitgeltend mitderl'l‘Fttibereinstimmte. ‘

Eingeschrdnkt gait dien aueh ffir die

linkssozialistieehen Gruppen “New

Beginnen” and die Seeialisfieelte Arm

beiter~Partei Dentsehlands, mil: denen
Fimmenpunktneillzusammenarbeitete.

Elnige Women melt dear Kmferenn
van Reskilrle zelgte slash, wie wlehtigl
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3:: :lbgrenzung fiir die Sicherheit der

g en Kader war. In Berlin und Stetu’n

magi? eu Verhaftungen von sozialde—

dencnasschen Widcrstandsgruppen.

hatten Iertrauensleutte
der ITFangehért

gelan

. n Folge dieser Verhaflungen

in Beg] €35 der Gestapo, die ITF-Gruppen

Schlar 1n,
Stetun und Hamburg zu zer-

ihnengcn" Kummemuss, Vol} .und mil

lo 2
weltere 22 Funktionéire wurden

uehthausstrafen verurteilt.

_Widerslcmd der

Eisenbahner der ITF

1 935-1939

Bilidilscnbahnerorganisation der ITF

am Ra :10“
der Verhaftungswelle nur

frisfi ‘1:
C betroffen. Jahn wurde kurz—

“1in (Erhaftetfibcremige'l‘age spiiter

ihren Ir relgelassen. Als die Gestapo

ins Au:Irtum bemerkte, war Jahn sehon

Amstc 5W1 gcflohen und zunachst von

Antwcr
am, sen Anfang 1936 von

Kader
rpen ausreorganisierte er seine

0rgamsanon.

”Egglnzcncmc das deutschc Reich in

Westl‘agll'oncn (Gauc) und das rheinland-

meistc 1:110 Industriegebiet, wo die

in 5 Bn' _l'uppcn ex13uerten,zuséitzlich

BC?- kemke.
Jede Region bzw. jeder

Jr wurde von einem von Jahn und
F‘ . .

Immen bestatlgten Funktionéir geleitet.
'

1:12:11 emzelnen Bezirken waren an so-

lcutenzltffl Stolziounkten”VertrauenS-
Kontak tlv, die in der Regel keinen

dem
. tzur ITF batten, sondem nur zu

Jahnsjgweiligen
Bezirksleiter. Nach

nisat‘

‘

lgenen Angaben hatte die Orga—

punklofl arn 1.Méirz 1936 137 “Stiitz-

und 1:3“ fngit 284 “Stijtzpunktfiihrem”

Hire,

a te insgesamt 1320 Funktio-

WlllDrijeCXcecrjbmdungen nach Deutschland

Duisb
ureh Hugo Bachmann aus

der 11It‘lqu‘g'aufreehterhalten,dermitHilfe
Vemci

1m

August 1935 die deutsche

ma fur tit/Eng einerniederlandischen Fir-

fibemo
etzgereibedarf in Amsterdam

fandcnmmen
hatte. Darfiber hinaus

Treffc
seit Februar 1936 monatliche

Fi

n m Venlo statt, an denen meist

_ mmen, Jahn und Oldenbroek sowie

chweils
zwei Bezirksleiter aus Deutsch-

1an}? teilnahn'ien. Fimmen wollte mog—

klc
st alle {uhrenden Kader personlieh

Ylelnnenlernenz insgesamt 27 kamen his

A
m Krieg mit Vertretem der ITF im

usland zusammen. Bei diesen Trel"fen

wurde fiber grundséitzliche Fragen der

illegalen Arbeit diskutiert und die Be-

zirksleiter berichteten liberdie SituaLion

in Deutselhland.

Die ITF war vor allem an folgenden
Themen interessiert:
“

1. Die Stimmung der Belegschaften in

den Betrieben;

2. die Einstellung der Belegschaften

zur Partei, zu deren Gliederungen

sowie zu den MaBnahmen der

Reichsregierung;
3. die Auswirkungen der Material-

knappheit auf die Beu'iebe und den

allgemeinen Verkehr;

4. die MaBnahmen zur Diurchffihrung

des Winterbilfswerks und die Aus-

wirkungen der Sozialgesetzgebung

auf die arbeitenden Massen.”

Die ITF-Kader waren sehon sehr friih

instruiert worden, ein besonderes Au—

genmerk aufdiemilitéirische Aufrijstung

Deutschlands zu richten.

AusmaB und Umfang der illegalen

Aktivitiiten waren in den einzelnen Re-

gionen unterschiediich. Nach Jahns

eigener Bewertung waren sie got his

sehr gut im Ruhrgebiet, in Sachsen und

Schlesien, zufriedenstellend in Berlin—

Brandenburg, Hamburg,’West- und

Sfidwestdeutschland, lieBen zu wiin-

schen fibrig in Kassel, Oldenburg, Nord-

west und Siidbayem. Zu Thuringen,

Nordbayem und WUrttemberg waren

die Verbindungen abgerissen. Dies

konme jedoch durch Karl Molt kom-

pensiert werden, der seitJuni 1936 fur

die ITF in der Schweiz akdv war.

Molt war ein sehr erfahrener Mann in

der illegalen Arbeit. Unmittelbar nach

dem Reiehstagswahlenam 5. Méin: 1933

hatte erin Stuttgart als Leiterdes Reichs-

banners - ein republikanischen Schutz-

verband, dem vorwiegend SPD— und

Gewerkschaftsmitglieder angehorten
~

zum bewaffneten Aufstand gegen die

Nazis aufgerufen. Die Aktion, bei der

2000 Mann den Nazis bewaffnet gegen—

fiberstanden, wurde nach Molts Dar-

stellung abgesagt, weil die Leitung der

SPD ihn an der Herausgabe eines

SehieBbefehls gehindert hatte. Nach

dieser Aktion setzte eine regelrechte

Jagd auf Molt ein. Uber Rundfunk und

Plakate wurdeer flir“vogelfrei”erklfirt.
Er emigrierte nach Frankreich und nach

einem erneuten Aufenthalt in Deutsch-

land in die Schweiz.

Molt gelang es eine illegale Orga-

nisation in Siiddeutsehland, vor allem

in'Wfirttemberg, aufzubauen. Im

Sommer 1937 warer selbst noch eimnal

illegal nach Deutsehlamd gefahren. Er

berichtete Fimmen, daB vor allem die

ehemaligen kleinenFunkdonare aus der
Beamtenschaft zur illegalen Arbeit be-

reit wéiren, die ehemaligen Mbeiter-

funktionare mit Ausnahmen sehr in-

different und die schlechtesten Erfah-

rungen babe er mit den “friiheren

Bonzen” — ein Sehimpfwort fiir leitende

Gewerkschaftsfunktionfire - gemacht.
AuBerdem hatte Molt noch Verbindun?

gen zu mehreren illegalen Metallarbei-

tergruppen in Siiddeutschlandherstellen

kennel}.

In der ersten Phase des Wider-stands
bestand die Arbeit der illegalen Kader

prim'ar aus dem Animiipfen von Kon-

takten mit zuverlassigen Genossen in

den verschiedenen Regionen Deutsch-

lands. Illegale Literaturwurde inGtiter-

und Personenzfigen nach Deutschland

gebraeht. Man hoffte, daB der zufallige
Finder sie 135 und weiterverbreitete.

Seit 1934 warden die illegalen Schriften

durch Vertrauensleute verteilt. Uber

mehrere Kan‘aie gelangte das Material

nach Deutschland; zunachst dutch

berufsmdfiige Sehmuggler, dann dutch

Personenziige, die zwischen den Nie-

derianden and Amsterdam verkehrten.

Holldndische Eisenbahner fiillten

besLimmte Fensterladen mit illegalen
Sehriften und die Bezirksleiter, we der

Zug endete, wurden fiber unverfangliche
Postkarten genau informiert, wo dag

Material zu finden war. Aueh Rhein‘

schiffer waren an dem Transport: illega-
ler Literatur beteiligt.

Die illegale Literatur‘ wurde in der

Regel nor an vertIauenswiirdige Kol-

legen verteilt. Die Leipziger ITF-Kader

unternahmen riskantere Aktionen.

Mehrfach wurden Fluglbléitter an auf—

falligen Stellen angebraeht und rote

Zettel mit der Aufsehrift “Es lebe die

ITF” geklebt. Seit Oktober 1936 wurde

speziell ffir die BelangederEisenbahner

die ITFZeitung “Fahrt~Frei" bemus-

gegeben, in denen die Berichte aus

Deutschland verarbeitet wurden. Nicht

zuletzt dutch Artikel dieser Zeitung,
berichteten Vem‘auensleute aus Stid-

deutschland,hattedieBelegschalfteines
Werkes beim Direktor eine finanzielle

Zulage durchgesetzt. Dies werteten sie

als ein Zeichen, daB dureh solidarisches

Vorgehen selbst im nationalsoziali-

stischen Deutsehlandgewerkschaftliche

SF 2/95, [49]
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Forderungen durchgesetzt werden

konnten.

Nachdem die illegaie Organisation
im Laufe des Jahres 1936 ausgeweitet
und stabilisiert worden war, wollten die

westdeutschen Bezirksleiter ihre Akti~

vitfiten ausweiten. Die Anzahl der nach

Deutschland gebrachten illegalen Lite—

ratur reichte ihnen nicht mehr aus, um

den Bedarf ihrer Vertrauensméinner zu

decken. Alleine Willi Komorowski, der

Leiter des Bezirks siidliche Ruhr, ver-

teilte regeimafiig 60 Zeitungen. Der

Bezirksleiter Hans Funger aus Neuss

wandte sich an deshalb an seinen Be-

kannten, den Kaufmann Heinrich Ti!-

lier, der gesehéiftlich des ofteren in die

Niederlande fuhr. Tillier erklarte sich

bereit illegale Schriften in seinem

Wagen zu transportieren. Seit Sep—
tember 1936 fuhr er wochentlich als

Kuriernacli Venlo, um illegale Schriften

der ITF abzuholen. Aber schon im

Februar 1937 wurde bei einer Grenz-

kontrolle in Tilliers Wagen ein groBes
Paket mit illegaler Literatur entdeekt.

Tillier wurde sofort verhaftet uncl kurze

Zeit spfiter insgesamt 19 Personen, da-

runter alle ITF-Bezirksleiter aus West-

deutschlanrl und Max Kellner, der die

Organisation in Sachsen leitete. Der

Gestapo gelang es aber nicht, die Ver-

trauensleute in den einzelnen Betrieben

zu verliaften. In zwei groBen Prozessen

wurden die lTF—Kader zu teilweise

hohen Zuchthausstrafen vemrteilt.

Durch die Zerschlagung der west-

deutschen Organisation war die Ver-

bindung Jahns nach Deutschland stark

beeintréchtigt. Anfang 1938 zog er

deshalb naeh Luxemburg, weil er sich

in unmittelbarer Néihe zur deutschen

Grenze bessere Arbeitsmoglichkeiten
erhoffte. Zunfichstkonnte ernur ind irekt

fiber Deckadressen mitden Verlrauens-

leuten im Reich korrespondieren, bis

im November 1938 Willi Bode, der

Leiter der Organisation in Schlesien

nach Luxemburg kam. Bode erkliirte

sich bereit, Vertrauensleute im Reich

aufzusuchen und regelméiBig Berichte

zu senden. Im Februar 1939 war Friedel

Jahn, die an den Aktivitiiten ihres Man-

nes beteiligt war, nach Westdeutschland

gefahren und hatte Kontakt zu Willi

Molitor aufgenommen. Molitor, einer

der ersten Kader in Wesldeutschland,
war 1935 im Zusammenhang mit einer

sozialdemokratischen Widerstands-

gruppe zu einer mehrjiihrigen Zucht-
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hausstrafe verurteilt worden. Nach

seiner Haftentlassung versuchte die

Gestapo ihn durch erpresserische Me-
thoden als Spitzcl zu gewinnen. Molitor

ging vordergriindig daraufein und hielt
fiber andere Wege Verbindung zu Jahn.

[TF5 genera/schema);
Eda Fimmen :I881- 194;)

In cinem Brief an Fimmen gab Jahn

im Mar: 1939 ein Resumee seiner ein-

jahrigen Arbeit in Luxemburg. Dem-

nach hatte er direkte Verbindungen zu

13 Stiidten des Reiches. indirekte 211 25

anderen Stftdten and 15 Orten aus Bodes

Arbeitsbereich; Verbindung‘en fiber die

Schweiz durch Molt nach siicideutsehen
Stadten und Kontakte zu Industriebe-

trieben in Dusseldorf, Cottbus, Leipzig
und Berlin. Insgesamt waren in 59

S tadten ihm bekannte Funktioniire melir

oder weniger aktiv.

Bis zum Ausbruch des Krieges kam

es noch zu erneuten Verhaftungen. 1m

Mai 1938 wurde in Frankfurt Lorenz

Nocker und im J uni 1938 ein Teii der

Vertrauensleute Molts in Stideutsehland

verhaftet. Fridolin Endrass aus Frie-

drichshafen wurde zum Tode verurteilt,

Friedrich Ztifle war schon wahrend der

Untersuchungshaft ums Leben gekom-

men; die anderen Angeklagten erhielten

hohe Zuchthausstrafen. Wegen Ver-

dachtes auf Sabotage wurde im Mai

1939 auch Bode verhaflet, jedoch nach

sechs Wochen wieder entlassen.

Nur fiber einzelne Mitglie‘der der ille-

galen Eisenbahner gibtes biographische
Informationen. Die Kader der illegalen

Organisation setzten sich in der Regel
aus unteren und mittleren Funktioniiren

des ehemaligen Einhcitsverbandes zu—

sammen. Meist waren sie gleichzeitig
Funktionare der SPD und des Reichs—

banners. Die Alteren unter ihnen, wie

Jahn, Heinrich Malina aus Krefeld Lind

Max Pester aus Koln waren langgediente
Funktioniire der Arbeiterbewegung.

Erfahmngen in illegaier Arbeit hatteni
diese Méinner wéhrend ties Kaiserrei—‘
ches gesammelt. Bis 1916 war die ge~‘
werkschaftliche Organisierung von

Eisenbahnem in Deutechland verboten

und das Streikrecht erhieiten die Eisenvi
banner erst naeh dem Zusammenbruchl
des Kaiserreichs im Jahre 191.8. Unter

den jiingeren Kadem woiiten viele

offensiv gegen die naiionaleozialistische

Machtergreifung kéimpfen. Mit
tieriAnpassungspolitik tier Gewerkschafts—

ffihmng bmch ffirsiepolitisch eine Welt
zusammen RfiekbiiekendbiaehteWilli‘
Komorowski dies auf die knnppe For-

mel: “Die Arbeitersehaft wurde van

ihrer Ffihrung verraten.” Viele der iIleJ

gaien Kader verioren naeh tier nitrite-rialJ
sozialistischen Maehtergreifung ihren

Arbeitsplatz oder waren fiir kurze Zeit

in Knnzentrationslagem eingesperrt
D2113 sie trotz dieser Erfahrung deri
illegalen Kampfaufnahmen,tstein Indie
ffir ihren Mut und ihre Uberzeugungi
Denn es war nureine kleineWritierheit,
die Widerstand leisiete.

.“Viele Eisenbahnergewerkschaffler
und ein Teii def Funktinnilre waren in

derkurzen Zeitclesnazistisehen Terrors
ein Opfer der- Angst gewerden”, erin»

nerte sich Max Kellner aus Leipzigi

“Nichtnurfiafld1e,welchealsiiberzeugiund besonders stark gaitenin ihrer Auf«
fassung und Stellurig zur Arbeiterbe»

wegung galten, naeh kaum zweiIahren

Faschismus reeht sehwaeh gewerden
waren - manehe von ihnen standeri
bereits1m feindIiehen Lager.”

Widersielnd eter

ITF~Seeleute 1935-1939

In der See— und Binnenschiffahrt wareri
die Bedingungen fijr die Organisierung
deg Widerstandsbesendersgut.DieSee~
leute und Binnenschiffer konnten

Deutschland legal and regelmfifiig we}.
lessen und wwen im Ausland der
Kontmlle der Gestapo weitgehend ent-

zogen. Vor 1933 gab es in tier See~ und
Binnenschiffahrt zwei gewerkschafti
liche Organisationen: den freigewerb
schaftlichen Geeamtverband und den

kommunistischen“Einheitsverbandder

Seeleute, Binnenschiffer 11nd IriafeiiL
arbeiter" ,derweltweitder Intematienai
Seamen and Harbour Workers” (13H)
angeschlossen war. In den erstenlahren



Kurt Lehmann (1939) im franzosischen Internierungslager
Photo: ITF-Archiv, Univ. of Warwick, GB
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tatur wurde der Widerstand
und Binnenschiffahrt fast
ch von Kommunisten ge-
mehreren Hafenstadten

[Siam sogenannte Aktiv-

a
1 et, die illegale Schriften

dilccrjiil:EfC-he Seeleute verteilten, Kurier—

CUlSchlur
die Kommunistische Partei

NO“ f"
ands (KPD) und den Transport

ge ahrdcten Personcn aus Deutsch—

Organisicrten.

{$3211an in

Antwerpen war ffirdiese

mglich b?“ bcsonders wrchtig, wcil don

einlieanlSDZ‘u sretnen deutsche Schiffe

finne
- 1e zwrschen sechs bis-zehnr

umfassende Aklivgruppe in

Antwerpen hatte 1935 Venrauensleute

und Sympathisanten auf71 See- und 45

Rheinschiffen und betieferte fast alle

deutschen Hochsee- und Rheinhafen

mit illegaler Literatur.
Hermann Kniifken und KurtLehmann

waren die ffihrenden Kopfe dieser

Gruppe. Kniifken hatte unter den revo-

lutionaren Seeleuten einen legend'dren
Ruf. Im Ersten Weltkrieg geherte er zu

den Aktivisten der revolutionaren

Gruppen in derdeutschen Kriegsman'ne.
Die Meuterei seiner Kameraden im

Oktober1918,diezumZusammenbruch
des kaiserlichen Deutschlands ftihrte,
bewahrte ihn vor dem Todesurteil. Um

.¥_—4_—

zwei deutsche Delegierte zum Kongrefi
der Kommunistischen Internationale

(Komintern) nach Moskau zu bringen,
entftihrte er 1920 einen Fischdampfer
nach Murmansk. Deshalb wurde er zu

einer langen Zuchmaussu’afe verurteilt.

Durch mehrere Hungerstreiks erreichte

er seine Freitassung in die Sowjetunion.
Dort leitete er seit i923 den Internatio-

nalen Klub (Interklub) der Seeleute in

Leningrad. Weil er auch gegen die sow—

jetische Regierung die gewerkschaft-
lichen Rechte der Seeleute verteidigte,
wurde er 1929 von der Geheimpoiizei
(GPU) verhaftet. Dagegen protestierten
Seeleute aus aller Welt und es kam so-

gar zueinerDemonstration in Leningrad
ftir seine Freilassung. Kurze Zeit spater
wurde er aus der Haft entlassen. 1932

ging er zurtick nach Hamburg und war

I

dort im Interciubaktiv. Nach der Macht-

ergreifung der Nationalsoziaiisten baute

er in Rotterdam eine Aktivgruppe auf.

Ende 1934 wurde er verhaftet und nach

Antwerpen abgeschoben. Lehmann war

vor 1933 einer der ftihrenden kommu-

nistischen Funktionare in der Seefahrt.

Wegen seiner drohenden Verhaftung
emigrierte er im Mai 1933 nach Ant-

werpen.

Uber Form und Inhalt der illegalen
Arbeit hatte die Antwerpener Aktiv~

gruppe scharfe Konflikte mit der Lei-

lung der ISH und der KPD. Dabei ging
es vor atlem um den Aufbau einer ille—

.

galen Gewerkschaft in der See- und

Binnenschiffahrt. Sie kritisierte in ihren

Arbeitsberichten, daB es die Partei—

ftihrung durch die Beibehaltung forma-

ter Organisationsstrukturen - Mitglie—
derausweise, Beitragsmarken etc. - der

Gestapo ermoglicht habe, iilegale
Gruppen zu zerschlagen. Die formate

Organisationsstruktur wiirde von den

Seeleuten “geffihlsmaBig” und “mit

Recht"abgelehnt. Ihrorganisatorisches

Konzept skizzierte die Antwerpener
Gruppe folgendermafien:

“Die Organisationsforrn der Freien

Gewerkschaftsgruppen an Bord und der

revolutionaren antifaschistischen Ver-

tiauensleute besteht nur und kann nur

darin bestehen, daB wir Aktivistengrup-
pen in den Hafen haben, die ununter-

brochen mit den Besatzungen der

Schiffe auf der Ausreise so'wohl als auf

der Heimreise in Kontakt bleiben, die

Besatzungen kennenlemen und von ih-

nen gekannt werden. Von den Akti-

vistengruppen in den Hfifen erhalten
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die Genossen an Bord Arbeitsamwei-

sungen und Literatur. Gleichzeifig sor-

gen die Bo‘rdvertrauensleute dafibr, daB

freiwillige Sammlungén durchgefiihn
warden und das Geld abgefflthrt wird an

die Aktivistengruppa. Dadurch finan-

ziert sich die Bewegung sclbst. Gleich-

zeitig wirdl cin Zusiand erreicht, we die

revolutionéren Elements sich gagen—

scitig kenneniemen, und sich climber

hinaus als Miigliedcr dcr Freien Ge-

werkschaflen dcr Seclcute legitimice
ten.”

In Januar 1936 bcschlofi die Antwer-

pener Aktivgruppt: nach cinem Gc—

spriich mii Fimmen, ihre Arbcit im

Rahmen der ITF fortzusetzen. Sic

verpflichtcten sich,a1le Bindungen an

Parmien zu Risen und ihre Publikalion

milFimmen abzustimmen. Von der ITF

crhieltcn die Milgliederdcr Akljvgimppe
daraufhin cincn klcincn Geldbclmg, der

belgischc Transportarbciterverband
stellte ihncn ein Bare zur Vcrfflgung
und scale sich bei den Behérdzen fur

Aufemhaltsgenehmigungcn ein.

Das illegale Nell wurde in den fol-

genden Jahren systematisch ausgcdchnt.
Im Jahre 1939,2113 in Deutschland die

meisnen illegalen Gruppcn schon von

dcr Gestapo zers‘chlagen worden waren,

hatte die ITF~Gruppe in Antwerpen circa

300 Venraucnsleute auf deutschcn

Seeschiffen, Veruauenslcute unler

Binnenschiffem und Verbindung zu

zwei Gruppen von Hafenarbcitem in
V

Hamburg. Der praktische Erfolg ihrer

Arbcit ham: mehrere Grfindc.

Sie waren aus eigener Erfahrung mit

den konkretan Arbeits- and Lebensbe—

dingungen der Secleute aufs engsle

vertm‘aut. Gegenfiber allen anderen

Emigrationsgruppen hatter] sic mach

Aussage Knutkcns den Voncil min einer

“Betriebsbeleggchaft” verbundcn zu

36in, ‘fdie, weniger'als allc anderen Be-

rufszweige zu verliaren" halts: “Hei-

matlose Gesellen, ohm: Pliischmfibel

und Dreizimmemohnungflebellen,die
immer schlccht organisien waren abet

den einen grofien Vomil batten, sich so

leicht nicht unterdrficken 211 1335611.”

Der Schriftswllcr Jef Last auf eincr

Solidaritéitsrundreise ffir Spanien in

0310 1937, im Vordergrund Willy
Brandt.
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Das Solidaritfiitsgeffihl unterden See-

leuten war offensichtlich $0 Stark aus—

geprfigm, daB selbst Nazis diechilung
von illegalcr Litemtur und antifaschi-

stischcrPropagandanichtdenmnzicflen,
so daB cs der Gestapo mu massive:

Anerengungen nicht gelang, in dam

illegale Net: der ITF cinzudringen.
Zudcm war as der Gmppe gelungan,
den, gréjfitcn Teil dmer kommunisfischcn

Kader unter den S‘wlcuten fit: die [TE

:11 gewinncn. Em Spiwel Gar Gestapo
b‘emerkte dazu. (MB (161' KPD “kein

einziger ncnnenswerter Seemanns-

funktionéir aus Dcutschland” mehr zur

Verfiigung stehe.

SchlEeBlich hatten die fflhrendc Kfipfe
der Gruppe eine flange polilischc Er-

fahrung. Das von dar ITF—Gmppe ent—

wickellle Organisationsmodell dar

Revolutioniiren Veruauensleute (Ob-

leulc) ham: semen historischen Vor-

léiufcr in, den rcmluu'oniiren Gruppen
d‘er Kriegsmarine. Der Aufstand der

Matros‘en in der deuLschan Kriegsmarine
1918 wurde von der ITF~Gruppe immcr

u mun-m n I w |

wieder als nachahmenswartm Baispicl
propagiert.

Neben Antwerpen wmdan bis zfim

Kriega much mahrem Aktivgmppen dcr

ITF‘ gsbildet. Em April ”193% sch‘EmB sich

Wilii Nielcbock in Rat’tmdam dim I'E‘F

an. Niclebock, sin chemaliger hummu-
nistischcr Gewerks‘chafmfunkmiomir,
war in ciner S‘chiffart‘mmflie gmfi ge-

wcrden war um mitden Verhfilmimcn

in dcr Rhcinmhiffahrt auf engme mgr—
tram.Niclebockbmuchmzwimhm mnr

und neun Hhaimchiffwn am Tag in

Rotterdam. Mizt Ham Weitkowim 1m

1937 ein waimrm Mimrbaimr hinzu.

Die Admit wmda Em Mai 1933 «inge-
stcm. nachdem Nifilmbmk wegm: pg“—
timber Emmigmg vmhaftm und nach

Luxemburg abgmchnben warden war.

In Kopcnhagm war Gwrg JaEEas, cin

ehezmaligcr Fumktimfir (1m; ZenwalvFr—
bandes dar Maschmmmn and Heizcr,

sail Sommer 1936 zusammtm mi: anvci
Kumm unisten flit dim IT}? aktiv Aller-

dings bestand {Elma (Emma mm" cin

halbes Jahr. Em Jaime 1937' some gcr



Hamleurger Sozialdcmokrat Paul Kiin-

dcr die Arbeit neu organisieren. Dazu

kElm es abcr nicht, weil er cine Arbeits-

stelle in Island crhielt. Da die danischen

Hafen fiir die ITF nicht von groBem

Interesse waren, wurdlen dort keine

Welteren Aktiviuiten mehr untemom-

men.

Im Miirz I937 lkam eine Gruppe in

Stockholm hinzu, die von August En-

derle, eincm Mitglied der Sdzialisti-
schcn Arbcitcrpartei (SAPD), geieitet

Wllrde. Enderle war scit langcn Jahren

mit Eimmcn bckannt. Seine zwei Mit-

arbettcr warcn Kommunisten. In G'o'te-

téorg Wurde Ende 1937 cine weitere
r

UPPC. ms Lebcn gerulen, der insge-
samt Vlcr Mitglieder, unter il1nen ein

schwcdischcr Hafenarbeitcr, angehor-
t9”- Dariiber arbeiteten in Kramfors.

Oxelesnnd, Sundsvall und Lulca deut-

SCilf" Etnigramen - meist Kommunistcn
- fur die ITF. Die schwcdischen ITF-

Egalzlpcn hatten Verbindungen zu circa

eutschen Schiffcn.

Anfang 1938 wurde in Oslo cine ITF-

GWPPC von Fimmen anerkannt, die von

dem SAPD-MitgliedWilly Brandt,dem

IS)p:iteren Kanzler der Bundesrepublik

1mStiltsdclhland gelcitetwurde. Neben Oslo

unchfflTF
noch Mitarbeiter in Bergen

.isuansand. Im Mairz 1939 reiste
dcr medcrliindische Arbciterschrift-

steller JefLast im Auftrag der ITF nach

Narvzk. Last solltc in dem wichtigen
Erzhafcn Verbindungen zu deutschen

Sedeutcn hcrstellen. ZurTarnung sci ner

Arbon schricb er Reportagen fiir die

niederlandische Zcitung “Het Volk”,

(h? Spfiter zusammengefaBt unter dem

Titel .“Kindcr der Mittemachtssonne”
.

Crschiencn. Dieschlan stellte sich nach
kurzer Zcit aber als undurchfiihrbar

heraus, wcil es “fiir einen Hollander,
der kcine personlichen Bekannten unter

dcutschen Seeleutcn” habe, wie Last

schncb, unmoglich sei, sich das dafiir

nmwendige Vertrauen zu schaffen.
In Frankreich arbeiteten in Bordeaux,

Marseille und Le Havre deutsche Kom-

milmsten fiirdiclTF und in vier weiteren

Hafcn wurde von franzijsischen Ge—

nossen Material an deutsche Seeleute

Verteilt. Ende 1938 stellte Fimmen die

flnanziclle Unterstiitzung ein, weil er

mil dcr Arbcit in Frankreich nicht zu-

fneden war und dem Leiter dieser

Gruppen, dem KPD—Funktioniir Adolf

Deter nicht vertraute. Vom franzdsi-
schcn Transportarbciterverband war im

Februar 1938 in StraBburg ein Funk-

tionéir eingestellt worden, um die deut-

schen Rheinschiffer zu organisieren,
die bei franzosischen Reedereien arbei-

teten. Zwar war es gelungen 230 deut—

sche Binnenschiffer in den franzo'si—

schen Verband aufzunehmen, aber nur

ganz wenige bezahlten ihre Mitglieds-

beiuiige. Deshalb stellte der franzfi-

sische Transportarbeiterverband seine

Unterstiitzung nach einem Iahr ein.

An der Westkiiste der USA organi-

sierteErich Krewet die antifaschistische

Arbeit der ITF. Krewet war vor 1933

einer der fijhrenden kommunistischen

Funktjonane in der Seefahrt. Nach einer

Zuchthausstrafe ging er 1935 nach Ant—

werpen und schloB sich der Aktivgruppe

an. Wegen antifaechistischer Aktivitéi-

ten muBte er in Brasilien von einem

deutschen Schiffdesertierten. Er heuerte

auf einem norwegischen Schiff an und

stieg dann wieder in den USA aus, weil

das Schiff eincn deutschen I-Iafen an-

laufen sollte. In den USA war er im

Deutsch-Amerikanischen Kulturver—

band (DAKV) akLiv, einer im Dezember

1935 in New York gegriindeten anti-

faschistischen Dachorganisau'on von

Deutsch-Amerikanem, die den Natio-

nalsozialism us in den USA bekampften.

Krewet war im ‘Mitlleren Westen’ und

dam in Kalifornien einer der wichtig~

sten Aktivisten des DAKV.

In San Francisco nahm er Kontakte

zu den amerikanischen Wassertrans-

portgewerkschaften auf, die in den

dreiBiger Jahren (lurch. zwei groBe
Streiks ihre Arbeits— und Lebensbedin-

gungen spiirbar verbessert batten.

Krewet publizierte in deren Zeitungcn

und auf seine Initiative war es zuriick-

zufiihren, daB die “Maritime Union of

the Pacific” 1937 xii einem halbstfin—

digen Generalstreik gegen die Unter-

drijckung der Gewerkschaften in

Deutschland und fijr die Solidaritat mit

den spanischen Arbeitem aufrief, an

dem fiber 30.000 'Seeleute und HaEen-

arbeiter teilnahmen. Fimmen war von

Krewets Aktivitaten so begeistert, daB

er ihn zum offiziellen Reprisentanten

der ITlF zu den amerikanischen Was—

sertransportgewericschaften emannte.

Im Unterschied zur Antwerpener

Gruppe waren die Mitglieder der an-

deren ITF-Gruppen oft keine Seeleute

und auch nicht Mitglieder der ITF. Sie

muBten die Richtlinien der ITF schrift—

lich anerkennen. Dann wurden sie von

den der ITF angeschlossenen Landes—I
organisationen unterstfitzt, was fiir die

politisch oft‘isolierten Exiigruppen von

groBer Bedeutung war.

Zu einem Einheitsfrontabkommen

zwischen ITF und den Kommunisten

ist es indes nie gekommen. “Wir sind

derAuffassungfiafiunsereAktivgruppe
die Einheitsfront is: und deshaib jeder
der die Einheitsfront will, sich uns ein—

fach anschlieBen soil.” Diese Position

der Antwerpener ITF-Gruppe wurde

aucln von Fimmen verlreten, der zum

kommunistisch dominierten Koordina-

tionsausschufl deutscher Gewerk-

schafter in Paris ebenso Distanz hieltt

wie zur ‘freigewerkschaftlichen Aus—

Iandswrertretung tier deutschen Ge—

werlkschaften (ADG) um Heinrich

Schliestedt.

Die Antwerpener ITF-Gruppe war

mit Abstand die bedeutendste im ITF-

Widerstand und hatte die intensivsten

Beziehungen zu Fimrnen.“Es magwahr
sein”, schrieb Fimmen 1939 an Kniif-

ken, “daB ich. indem ich Euch vor 3

Jahren unter meine Fittiche genommen

habe etwas zur Forderung der Bewe-

gung' der Seeleute gegen den Faschis—

mus und zur Befreiung der deutschen

Arbeiterschaft beigetragen habe, an-

dererseits abet hat mir die Zusammen—

arbeit mit Euch, den Antwerpener Jun-

gens, in mancherlei Hinsicht Mut und

Kraft zum Durehhalten eingefldflt, wo-

ffir ich eucli stets dankbar bin. Dadurch

bin ich den wirklich revolutionfiren

deutschen Proleten viel nfiher gekom—
men und mitihnen fiinle ich mich mehr

geistesverwandt wie mit jemand an-

ders.”

In Absprache mit Edo Firnmen ver-

faBte Kniitken die Leitartikel der Zei-

tung “Die Schiffahrt”. Die program-
matischen Artikel batten eine deutiich

ausgepragte syndikalistische Tendenz.

Nicht die Parteien sendern dieGewerk-

schaften, waren ihrer Meinung nach

die einzigen legitimen 'Vem'eter der

Arbeiterschaft. Die scharfen und pole-
mischen Angriffe gegen die politischen
Parteien erregten den Widerspruch der

Stockholmer ITF-Gruppe. Aber deren

Kritik fiel clennoch gedéimpft aus, weil

sie die Unterstiitzung Fimmens nicht

verlieren wollte, der die politische

Richtung der “Schiffahrt” nieht nur

unterstiitzte, sondern selbst vertrat, und

dies bei friihererGelegenheitgegeniiber
Enderle unmtierstéindlich kiar ge-

macht hatte.
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Die ITF und der Spanische

Bfirgerkrieg

Die bewalfnete Erhebung der spani-
schen Arbeiterklasse gegen den Mili-

tatputsch unter General Franco im Juli

l936 war der Beginn des Spanisehen
_ Bfirgerkriegs. Der Krieg, der sich

schnell in einen intemationalen Konflilzt

ausweitete, hatte eine symbolhafte Be-

deutung ffir die intemationale Arbei—

terbewegung. In Spanien bot sich erst-

mals die Mfiglichkeit dem Vormarseh

des Faschismus militfiriseh entgegen-
zutreten und den Kampf mit einer

sozialrevolutionaren Perspektive zu

verbinden. Das Sekretariatder ITF hat-

te unmittelbar naeh dem Ausbruch der

Kampfe in Spanien alle Organisationen
aufgefordert, jeglichen Transport von

Kriegsmaterial nach Franco-Spanien
scharf zu kontrollieren. in einer kon~

zertierten Aktion belgischer, hollt‘tn-

discher, luxemburgischer und franzfi—

sischer Gewerkschafter gelang es im

September einen Waffentransport, der

von Deutsehland fiber Antwerpen nach

Spanien gehen sollte, zu verhindem.

Alle Schilfe, die Waren Lind Waffen in

das republikanische Spanien brachten,
wurden von den [TF‘Organisationen
kontrolliert. Dies war laut Fimmens

Darsteilung “tiuBerst wichtig”, weil sich

zu Beginn des Krieges “Faschisten in

die Mannschaft eingeschlichen hatten,
die Spitzelarbeit verrichteten, die

Transporte sabotierten und versuchten

dieselben in die Handle der Rebellen zu

spielen, was leider einige Male auch

gelungen” sei.

Die I'I'Fbegann sofort nach Ausbruch

mit der Sammlung von Solidaritats-

geldem ffirdasrepublikanische Spanien.
Bis Februar 1937 gingen fiber 27 000

Gulden in diesen Fonds ein. Fiir das

ITF-Sekretariat fuhr Nathans im August
1936 nach Spanien, um sich vor Ort bei

den spanischen Organisationen zu in-

formieren und die ersten Unterstfi-

tzungsgelder zu fiberbringen.
Im Mai 1937 reiste Fimmen nach

Spanien. Er wollte die Beziehungen zu

den spanisehen Verbiinden der ITF

intensivieren und Gespriiche mit der
,

republikanischen Regierung ffihren.

Alle Bemfihungen der ITF zur Zusam-

menarbeit mit den diplomatischen
Vertretungen der republikanischen
Regierung waren bislang geseheitert,
weil diese nach den Worten Fimmens
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“oft eine nnbegreiiliche Verstfindnis-

losigkeit” ftir die Arheit der ITF gezeigt
htitten. Mit den spanischen Verhiinclen

vereinbarte Fimmen die Errichtung
eines stitndigen Kontaktaussehnsses und

den regelmtiiiigen Austauseh von Mn-

terialien. Es wurde besehlossen, Gelder

ffir die Untersttitzung der Familien von

an der From gefallenen Mitgliedem der

ITF-Verbfinde zu sammeln und die

bereits gespendeten Golder ifirden Kauf

von zwei Sanitiitswagen zu verwenden.

Fimmen und die Vertreter der spa~
nischen Verbiinde Lraien mit Minister—

prtisident Negrin und Verteidigungs—
minister Prieto zusammen, die beide

zusagten, den Wfinschen der ITF ent-

gegen zu kom men. Negrin sandte Wei-

sungen an die spanische Vertretungen
im Ausland. die Arbeit der ITF zu

unterstfitzen und die Postzwisehen dem

Kontaktausschuli und der ITF konnte

fortan fiber diplomatische Kuriere be-

fordert werden.

Ende 1936 wollte die ITF, unterstfitzt

von den skandinavischen Organisa-
tionen, eine vollstfindige Blockade im

Handel mit Franco-Spanien durch-

setzen. Aber dieser Initiative stiefi auf

den Widerstand derbritisehen Gewerk-

schaften. “It was just as if they were

representing their own government”.
schrieb Fimmen fiber die Haltung der

britischen Delegierten bei einer Sitzung
des Internationalen Gewerksehaits-

bundes (1GB) in Paris im Dezember

1936. Die britischen Gewerkschaften

unterstfitzten die Mom-Interventions-

politik ihrcr Regierung in Spanien und

warcnnichtbereitSolidarittitsaktionen,
die fiber humanitiire Hilfsleistungen
hinausgingen, durchzuffihren.

Dies l‘fihrte bald zu seharfen Kon-

ilikten innerhulb der ITF. in Zusam—

menarbeit mit Funktioniiren des nor-

wegischcn Seelenteverbandes war es

dem ITF-Vertreter in Cardiff, Jim

Henson gelungen, die Abiahrt von

mehreren Schifien mit norwegischer

Besatzung naeh Spanien an verhindern.
Mit noch groBerem Erlolg warden
solehe Aktionen in Newcastle dnrc‘h-

geffihrt Fiminen sehrieh dartiher an

Henson:

“At the time being faced with the fact
that the British unions not only do not
join in the action, but indirectly try to

hinder it by allowing their own people
to load for the rebels and man them so

long as the seamen get their 50% beans
and even as lgather from reportsin the

Dutch press- are even prepared to let
their men take the place of the Sonn-

dinavian seamen who stood up for their

principles and obeyed the orders of

their union. Heaven only knows what
will he the final outcome of this sitiia-
tion."

Der Konfliktesltalierte,als knrzeZeit

spttter die skandinavisehen Organisa-
tienen eine Konferenz der Seeleute-
find Hafenarbeiter Sektion tier ITF

et‘m-
beriefen, um weitere Alttionen an koor-

din ieren. Die hritisehen Verhttnde we] 1-

ien zunttehst an diosem Treffen nieht

teilnehmen and Ernest Bevin stellte so—

gar Uherlegungenandie Transportand
General Workers Union (T&GWU)
nus deriTF heransnuaiehen. Sehlielllich

nahm William Spence von derNational
Union of Seaman (NUS) an der Koala-
renz teil, aher die dort angenommenc
Resolution helnhalteteReine Verpflioh-
tungen ffir die britisohen Gewerk-

schaiten. Den Verhanden, die an aim
Boykott gegen HaneowSpanien toil-

nahmen, wnrde lediglich eine Anor-

hennnngausgesprochen and sin warden
aufgefordertnieAlttionen fortznsetzim.
Buchanan analysiertprngnantdiefirdn-
zen der ITF-Politik.

“The very weakness of the ensuing
resolution demonstrated the inahilitpof
the lTF to impose decisions upon
unwilling affiliates, especially those as

powerful as the British unions. The
attitude of the British leaders had

effectively killed off any prospects for
. industrial solidarity?

lm Februar 1937 streikte die Be—

satzong do; britisohen Dampfers ‘Liiia-
ria’ in den USA, weil sie es ablehntc

Nitrate nach Spanien an bringen. Zwar

waren die Nitrate als Dtlngemiltel ans—
gewiesen abet kennten naeli Meinung
der Besatznng aneh als Sprengstoff
verwandt werden Deshalh lehnten sic

mit dem Venweis not” die Niche-Inter-

ventionspolitikdorhrifisohenllegiemhg



den Transport nach Spanien ab. Von

der NUS wurde die Besalzung aufge-

{orderg ihren Streik abzubrechcn, W33

nicht geschah. In GroBbritannicn wur-

den d ieBesatzungsmitglieder von einem

Geriehl freigesprochen, erhiellen aber

k.01nc Unterslfitzung von der NUS, die
SlCh nach wie vor gcgen die Aktion

aussprach.

_“chle Deutschland, morgen Spa-
nlen!” Mil dieser Parole slelllc die Ant-

}VCrpener ITF-Gruppe den Bfirgerkrieg
1n einen Zusammenhang mil ihrcm

Kflmpfgegen den Nationalsozialismus.

1? SPanischc Arbeiterklasse unter

Lmlung ihrer maBgeblichen Gewerk-

sehaftsorganisalionen, der anarcho—

Syndikalistischen CNT (Confederacion

Naeional del Trabajo) und der sozia-

llstischen Union General del Trabaja—

dores (UGT) hatten den deulschen

Arbeitem beispielhaftdemonstriert, wie

der KMPF gegen den Faschismus gc-
fu

int werden mijsse, daB es auch andere

MOrglichkeiten geben wfirde, als “sang-
Und klanglos mit groBen (aber niChl

Stark0”) Organisationen vor dem Fa-

schismus zu kapitulieren.”
Scchs Mitglieder der Anlwerpcncr

—Gruppe brachen schon im August

19336 nach Spanien auf. “Wir wollten
akuv und mit der Waffe often gegen

ducn Faschismus kiimpfen”, schrieb

ruCkbliekend Kurt Lehmann. “I-lier in

Barcelona”, sehrieben sic in ihrem ersten

Brief, “fiben die CNT und die FAI die

Hallplkontrolle aus, weil sic die slfirk-

SlCn Organisationen sind. Mil 100%

Slcherheil glauben alle an den Sieg der

Arbeitcr.” Die ITF-Gruppe schlossen

Sléh einer Miliz der UGT an, dcr 100

dCUlsche Freiwillige angehfirlen. Mil

def-n deutschen Kommunisten Hans

BCimler, der das Auslander-Komitee

dfir UGT leitete, halle die ITF-Gruppe
Cine seharfc Auseinandersetzung, weil
er Kurt Lehmann als gewfihllen Ver-

Uauensmann der deutschen Gruppe
absetzle. Daraufhin sclhlossen sich 20
der 100 deulsehen Freiwilligen der

flnzuchislischen “Columna Durruli” an,
In dcr eine intemalionale Kompanie

gcbildet worden war, die sogenannte
Grupo Internacional”.

IInnerhalb der “Grupo lnlernacional”

bildeten die Secleute eine lTF-Gruppe,
der sich noch sieben deulsche Secleule

anschlossen. Die“Grupo lnlernacional”
war an der Aragonfronl eingesetzt, wo

cs nur zu vereinzelten Kampl‘handlun-

gen kam. Im April 1937 hattedie“Grupo

Inlemacional” bei Kampfen um Tar-

dienta schwere Veriuste. Fastdie Hfilfte

der Kompanie wurde verlelzt bzw. ge-

lfilet; dem ITF-Mitglied Jack Vesper

muBle ein Bein amputiert werden. Mit

Unterstfilzung des schwedischen See-

leuteverbandes gelangte Vesper dann

naeh Goteborg.

SeitBeginn des Krieges erhiellanco

von Deutschland und Ilalien massive

Hans (Jack) Vesper
Photo: Stadtarchiv Wuppertal

militfiriseheUnterstfilzung.Zwarwaren

beide Staaten dem sogenannten “Lon-

doner NichteinmisehungsausschuB”

beigelreten, der auf Initiative der

brilischen Regierung geschaffen wurde,

und batten sich verpfiichtel keine Waf—

fen nach Spanien zu liefem. Aber an—

gesiehtsderoffenkundigen Waffen-und

Truppentransporte naeh Spanien wurde

die Polilik der >>Nichteinmischung<<

schnell zu einer tragischen Farce.

Die Antwerpener ITF-Gruppe war

fiberdie unterstrengsterGeheimhaltung
durchgeffihrlen Waffen- und Truppen—

lransporle dureh ihre Vertrauensleute

informiert. Durch ihre Zeitung und

durchFlugblfitterwurden diedeutschen

Seelcule, Binnensehilfer und Hafen-

arbeiler aufgefordert, den Inhall aller

Schiffsladungen genau zu boobachlen

und fiber die Lieferung von Kriegsma-
lerial und Truppentransporlen die ITF-

Gruppen im Ausland zu informieren.

Wie gut das Informationsnetz der ITF-

Gruppen war, zeigt ein Vergleich der

Quellen mil einer zeitgenossischen

wissensehaftlichen Studie fiber den

Einsatz der deutschen Handelsflotte im

Bfirgerkrieg; fast alle Schiffe, die Waf-

fen- und Truppentransporte durchffihr-

ten, waren der ITF bekannt. Die ITF

gab diese Informationen an die Presse

und an die Regierungen der demokra—

tischen Lander weiler und hatte damit

einen nieht unerheblichen Anteil an der

Aul‘ldéirung der Weltoffentliehkeit fiber

die Waffenhilfe Deutschlands und

Italiens.

In Hamburg wurden Flugblfitter ver—

breilel mit Aufsehriften wie “Keine

Waffen ffir Franco”, “Nieder mil Hitler

und Franeol”. Laul kommunistisehen

Darstellungen soll es beim Verladen

von Kriegsmalerial im Hamburger und

Sleltiner Hafen zu Sabotagakten durch

Hafenarbeiler gekommen sein. Nach-

weisbar istein Plan der ITF, durch eine

Meuterei aufoffener See, ein deutsches

Schiff mit Kriegsmaterial auf die repu-

blikanisehe Seite zu bringen. “Tat-

sfichlieh haben wir diesen Plan in die

Wirklichkeit umzuselzen versucht. Lei—

der ist er fehlgeschlagen.”
Eine wichtige Aufgabe fibernahmen

die Vertrauensleule der ITF, die von

Antwerpen aus auf deutschen Schiffen

nach Franco—Spanien fuhren. Im

Durchschnitt waren es sieben bis zehn

Schiffe im Monal. Auffaslallen Sehif—

fen - circa 80% - halle die ITF-Gruppe
Vertrauensleule. Einiger dieser Ver-

trauensleute waren in militartechni-

schen und -strategisehen Fragen ge-

schult und batten in den Hafenstfidten

Informanten gewonnen, sowohi unler

Spaniern als auch unter deutschen Stol—

daten und Angehfirigen der Kriegs-
marine. Ihre Berichte enthielten Infor-

malionen fiber die militarische Siche-

rung der spanischen Hafenstadte und

die dort liegenden Kriegs- und Han-

delsschiffe; fiberdiespanisehen Schiffe,
die unler deutscherFlagge Waffen- und'
Truppentransporte durehffihrnen; fiber

dieStandorteeinesFlughafens und eines

Munitionslagers in der Niahe von Se-

villa,fiberdieStarke und Stimmungder
deutschen Truppen und fiber die Slim-

mung der spanischen Bevfilkerung.
Von dem Signalmann des deutschen

Kreuzers “Koln” halle ein ITF—Ver-

tmuensmann erfahren,daBzweiFunker
eines spanischen Zerstorers in Pasages
verhaftel und erschossen worden waren,

weil sic in Funkkontakt zu den Repu—
blikanern gestanden batten. Die ITF

SF 2/95 [55]



konntederrepublikanisehenRegierung
mitteilen, dafi der Funkkontakt mit

falschen Nachricnten aufreeht erhalten

wurde. Aufgrund von Informationen

der ITF konnten 1933 hinter den feind-
lichen Linien bei Montril 350'asturische

Bergleute dutch einen Handsneich ans

der Gefangenschaft befreit werden.

Trotz der beachtliehen Solidaritfit fflr

die Spanische Republik, war die inter-

nationale Arbeiterbewegung nicht in

der Lage gewesen, entscheidend in den

Konl‘likt einzugreifen. Weder konnte

ein Boykott gegen Franco-Spanien
durchgesetzt werden, nnch konnten die

demokratischen Regierungen gczwnn—

gen werden, Waffen an die republika-
nische Regierung zu liefem. Schon fast

resignierend wnrde in der “Schiffahrt”

festgestellt:
“Die faschistische Internationale und

ihre Verbiindeten in den demokratischen

Lfindern, zeigte sich, was Solidaritélt

anbelangte, stéirker als alles, was man

unserer Seite untemommen Oder ver-

sucht wurde 2n nntemehmen. Hatten

alle Teile des intematinnalen Proleta—

riats vom ersten Tag an im HfichstmaB

die mfiglichen Hilfen geleistet, aktive

Hilfe, dann batten unsere spanische
Brilder sehon in den ersten Monaten

dem fascltistischen Spulc eine Ende ge-
macht.”

’

Zu der Enttéiuschung fiber die nieltt

ausreichende internationale Solidaritiit
kam die Verbittenmg der ITF-Akti-

visten fiberdie Politik der Knmintern in

Spanien. Dank der snwjetischen Watfe

fenhilfe, die zunfichst das Uberleben
der Republik sicherte, konnten die

spanischen Knmmunisten wiehtige
Schlfisselposition in Polizei nnd S taats—

appnrat besetzen. Diese Maehtstellung
wurde gegen die revolutionfire Links:

eingesetzt. Die Politik der Komintem
richtete sich vor allem gegen die als

“trotzkistisch” bezeichnete POUM,
deren Anhfinger verhaftet und deren

Vomitzender Andres Nin ermordet

wurde. Fast alle ansléndischen Sym-
pathisanten der POUM und aneh der

Anarchisten wurden im Juni 1937 ver-

haftet; miter ihnenauch die lTF-Seeleute

Hans Kranse und EmstFallen. Fimmen

intervenierte ffir deren und fiir die Frei-

lassimg weitererGefangenerpersnnlich
bei Verteidigungsminister Prieto.

DiesichabzeichnendeNiederlngeder
Spaniscnen Republik zemtfirte alle

Hoffnungen auf eine revolutinndre

[56] SF 2/95

Uberwindung des Faschinmus. Das

nationalsozialistisehe Dentschland, der

“Feind NI. 1" der ITF, war pnlitisch
und militfiriseh gestfirkt aus dem Ken-

flikt hervorgegangen. Ffir die ITF war

nun ein Krieg in Europa unvermeidlich

und aus dieser Einsieht wurden frtih~

zeitig politische Kcinseqnenzen ge-

zogen. Die intemationale Arbeiterbe-

wegung, heiBt es im Rechenschaftss

bericht der ITF 1938, mtisse angesiehts
der “wahnsinnigen Anfrilstnng der

Diktaturstaaten” int-en bisherigen
Standpunktzu “Krieg nnd Bewnffnnng"
findem. Das einzige Mittel um cine

“Ubetrumpelung” den“ demolqatisehen
Staaten zu verhindem, eei deren mili-

tfirische Aufmstung. Die ITF schliefle

“keineswegs die Angen var den Ge-

fahren, die mitdiesen verfinderten Um—

stilnden und den dadnreh bedingten
Frontveriinderungen verbunden sind”,
abet leider sei “kein anderer Ausweg
denkbar."

Ohne Erfolg versuchte die I‘TF den

K313 and die anderen IBS zn einer

auflerordentliehen Konferenz zu bewe-

gen. um dnrt gemeinsnme Maflnahmen
ffir den Kriegsfall zu beraten. Um die

weitere Existenz der ITF im Kriegsfnll
zu sichem, wurde nach dem Luxem-

burger KongreB 1938 Sehritte unter—

nommen, das Sekretariat nach England
zn verlegen.

“Das Einstellen tier Benntzungen ant“
vorzunehmende Aktinnen i‘m Kringnl
fall" wnrne van der Antwerpener 1W4

Gruppe seit 1938 ale ”wlchtignte Ant;

gnhe“ propagiertl first int Fixing warm

wirkungsvnlle Aktinnen mngliah until

alte Emile mtttitnn fijrdienen “Emstt’atl
nnfgwpart warden." Alla deutschen‘
Schiffe sollten itm Kringnfall in aunliiw

disehen Bitten verbleiben otter den

nnchsten ausltinninchenHafen anlanl‘enl
In Fallen, wo alien nieht mnglieh war,

snllte dag Sehiff dutch Snbnmgeakte
fahrunttichtig gemneht: weird-em Fin:
diesen Zweck heme din Grunpe an nine
Reine von Vemnenslenten Queen
either ausgegeben, (last in die Maaehihe

gegossen warden same. Ant“dnm nettle

schen Dampfer Wenterland war alleged

Verfahren 1937 won emem Vernanenn
mann erprnbt warden.

Darnber hinzins summit Flmmen and

Knfifken die Zusammennrbeit mil dent
britisclten und franmnisehen Giannini—1
dienst. Die “kapitalistinchen Denim

kratien", deren Pnlitik in Spanien din
ITF einer schzirfen Kritflk untemngen
bane, wurden nun zu“Bttndnisparmem”
def ITF.

In ens/95 00.54) wird dinner mam
farrgewm. Babel Wind var alien: dial
Wildersmndx- undSalmtagembnit 11’3th
den [fringes maddie Enmmmwmbnit dim
ITF mi: den madman Gahnimdimmnfi
unwrsmht.
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AngsiL im Nacken und dennoch

nichi aufgegeben
-

F .
.

rauenmiernierungslager in Frankreich 1939- 1944

von Marianne Kréger

Wcm sind heute noch Rieucros bei

Mendcz oder Brens, in der Nahe von

361211, Em ecgrirt? Wohl kaum jcman-

.. ..
s smd die Namen zweier fran-

Zosmciier Internierungslager, die Teil

ger Ennnerungcn ehemaliger Spanien-

1 uchthngeundEmigi-antlnnen aus Hit-
CrS Schreckensreich sind; jener Men-

Ithen also, die in der Hoffnung nach

rankretch gckommen waren, ausgC-

reChnet dort sichcr vor Verfolgung und

Auslieferung zu sein, und dann entgcgcn

‘l‘hrfin 'Erwartungen ab 1939 zu

ri:erllndlichen Anslanderlnnen” dekla—

und 1tgnd mtermert'wurden. Rieucros

I“mm-reins
smd die Namen zwcier

terungslager, die speziell fiir

T:lzltuen bestirnmt waren, und dicsc

si sacheerklartauchzumTeil,wcshalb
C

anh wemger bekannt sind 313 die

gcfntschten odcr Mannerlager wic

beispielsweise Le Vernet, Les Millcs,
GUrs Oder Argeles.

Und die Tagc werden Wochen

Und schon Monde ziihlen wir,
Kcine weiB, was sie verbro—

Chen,
Keine weiB, warum sie hier.

Wir Rieucroser Frauen

sind traurig anzuschauen, im

Camp.

[Dip Kollaboration im Vichy-Frankreich
1111an Naznsxstbis home in Frankrcich

Cm noch langst nichtausreichend wahr-

genommenes und bearbeitetcs Thema.
rsl allmiihlich beschiiftigt man sich

dort mit jenem dunklen Kapitel der

franzo'mschen Geschichte, zu der auch

(he Intemierungslager ftir ausliindischc

Fluchtlinge ziihlen. Und dennoch warcn

NINE Lager, obwohl sie ab 1942 offiziell
dlc .Bczeichnung “camps de concen—

tration” trugcn, kcinesfalls mit den

Konzentrationslagern der Nazis glcich-

zusetzen. Darauf verweist auch aus-

dn‘jeklich die Autorin, die mit dem vor-

liegenden Buch‘ erstmals die Geschichte

jener beiden Frauenintemierungslager

.

rekonstruiert hat. Der offizielle Zweck

dieser Art von Lagem besland némlich

in der Planung und Durchfiihrung der

Weiteremigration derinternienen in ein

anderes Zufluchtsland Oder der soge—

nannten ‘freiwilligen’ Ruckkehr in die

Herkunftsl‘ander. Sie waren Bestandteil

der franzésischen Innenpolitik, und

nicht etwa von der Gestapo gesclhaffen.

Anfangs als Auffanglager fiir spa—

nische Fliichtiinge nach der Niederlage

dcr Republik Anfang 1939 eingerichtet,

veréinderte sich im Lauf der Zeit der

Charakter jener Lager grundlegend.
Dies hing mit den innen— und auBen-

politischen Ereignissen zusammen.

Nach dem Verbot der KPF im Septem-

ber 1939, nach der damit verbundenen

Hctze gegeniiber kommunistischen und

linksradikalen Anljfaschistlnnen und

schlieBlich nach der Niederlage Frank-

rcichs im “dréle de guerre” wurden

auch die Hitlerflfichtlinge pauschal zu

“Feinden Frankreichs” erkl’art, der

Spionage verdiichtigt und eben injenen

Lagern von der Bevéikerung fernge-

haltcn. Damit war {Ur die Exilandnnen

die Hoffnung aufeine sichere Zuflucht

im Asylland Frankreich zerstért.

Sind verschieden unsre

Sprachen
Gleiches Schicksal tragen wir

Kamen nach dem schdnen

Frankreich

suchten ein Asyl uns hicr.

Wir Frau’n aus allcn Liindem,

wir woilen gem veriindlern,

die Welt.

Angst vor Ausiieferung an das Hitler-

Regime pragte die Internierten. Aus—

Sylta Busse und ein Model]

Schcrenschniu mm Flam Sfissrmmn (Didi!)

wege boten lediglich die miihsamen

Versuche zur Visabeschaffung ffir

auBereuropéiischeLander,derAnschluB
an die Resistance, die Entseheidung,
unterzutauchen Oder die “freiwiilige”
Ruckkehrnach Deutschland, zu dersich

tatsachlich einige der Internierten ent—

schlossen. Ffir die Manner gab es zu-

siitzlich die Meglichkeit, der Frem-

denlcgion beizutreten.

1m Buch ist die historische Gesamt-

iage sehr kurz angerissen. Mechtild

Gilzmer konzentriert sich zunéichst auf

die Entstehungsgeschiehte der Lager
selbst sowie den Lageralltag unter den

jeweiligen Umstfinden, wobei sie sich

auf bislang unbekanntes Material aus

den Lagerarchiven, aus Regionalarchi-
ven, auf crhaltene Tagebuchaufzeich-

nungen sowie aquussagen und Doku-

menten von Zeitzeuginnen, darunter

Steffie Spira, Lenka ReinerovtL und

Doris Schaul, stiitzt. Arbeiten und

Freizeitbeschaftigungen stehen dabei

im Mittelpunkt, wéhrend wir fiber die

poiitischen Aktivitéiten leider nur sehr

wenig Informationen erhalten.

Interessant istjedoch ihr Hinweis auf

die unterschiedliche Handhabung von

Inhaftierungsgrijnden bei mitnniichen

und weiblichen Exilierten: Das Dekret,

sogenannte sujets ennemis unter

Hinweis auf die von ihnen ausgehende
“Gefahr fiir die innere Sicherheit und

éffentliche Ordnung” einzusperren,
enthieit unter anderem die Kategorie
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“andere Motive”, unter die der mom—

lischeBegriff“leichterLebenswandel”

fiel. Er wurde ausschlieBlich aufFrauen

angewendet und in der Praxis natiirlich

vellig willkurlich ausgelegt. Darumer

fiel Prostitution Oder deren bloBer

Verdacht, daffir reichte jedoch auch

schon ein den Verwaltungsbeamten zu

selbslbewufit erscheinendes Auftreten

der einzelnen Frauen, ein untypischer

Beruf Oder auch cine unkonvendonelle

Lebensweise. Selbstaktiven Antifaschi—

sunnen wurdeam hfinfigslen jeneExtra-

kategorie zur Last gelegt, wfihrend ihr

politisches Engagement weitgehend

ignoriert wurde.

Em besonderer Stellenwertkommt in

Mechtild Gilzmers Buch den unwr-

schiedlichen Widersmndsfomen der

Lagerinsassinnen zu. Auch ohne den

blanken Terror und‘den Sadismus der

Nazi-K23 bestand der Alltag derFrauen

in den franzdsischen Internierungs—

lagem auseinem fortwéihrenden Kampf

gegen Kane, Hunger, Auslieferungs—

fingste, Mudosigkeit und der Gefahr

der eigenen Vemachlfissigung. Den~

noch gab es immer wieder Solidari-

sierung untereinander und gemeinsame

Protestaktionen, vor allem gegen fiber-

griffe oder gegen als ungerecht em-

pfundene Mafinahmen der Autoritdten.
Diese Erfahrung der gemeinsamen

Starla: drfickte sich much in den Liedem

aus.
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DaB den Menschen endlich

werde

Frieda, Freiheit,

Menschlichkeit!
Einmal wird der Tag uns

leuchlen,
Einmal werden wir befreit!

Wir Rieucroser Frauen,

Der Zukunft, wir vemauen,

voll Mm.

In den Jahren nach Kriegsausbruch

nahm die psychische Belastung der

internienen Flfichd‘mge exuem zu. Die

enorme Angst, die die Frauen empfzm-

den, war durchausberechtigt dasLager

Brens wurde ab 1942 zur Zwischen-

station fur die Dcportationen von

3 fidinnen nach Auschwitz. Wirerlfafuen

beispielswcise, daB sich die Frauen in

Brens im August 1942 in einer einzig.

artigen Widerstandsaktion masgiv

gegen die Abholung and Depoxmfion

der jiidischen Mitgefangenen durch die

franzdsische Polizei zu wehren ver-

suchten. Sic stellten sich vor die be-

drohren Frauen, um sie zu decken,

scheiterten jedoch schliefilich an d3:

Ubermacht der (3de Mobiles. Zur

Erinnerung an jene abtransporrierten

und s‘pdteremordetenjfidischenFrauen

sind ihre Namen aus den Depofialions.

listen hinten im Buch aufgefilhrt.

Der driue ausfdhrliche Tell befafi;

sich mit derRolle der Kunsz in Rieucros

und Brens. Erstmals sind zanlreiche

a

Illuerrznionen andForce ans den {widen}
Lagem bier verdffenrlicht.» Meefitild

Gilzmer interessierz sick besonders fiir

die Funktion der mnsderisehen Tatig~
ken unrer den gegebenen Umsrflnden

und kdmmt zu dam fichlnfi, clad (liege

zwisenen Selbstvergevéienemng.kollekm
river Smabilisienmg end Rwlitfitsflucm

anzusiedeln sei. Es wurde gedientet,
Lite-mm vcrfafit,l’ersdnliches inTage~
bachem und Briefen festgehalten,

geeeiehnerund Theatergespielt, webei:

es deutliche Unwreehiede zwisehen‘

Rieucros and Brena gm. mes; i312 nicfifl
verwunderlich, (In an Begum der Intern

niemng, also in Riemme, die Rahmem

bedingungen giinmiger and dieeigemn ‘

Antriebgkrfifte em Kunsrpmdukdan!
norm wesemiich drinkerwarren alespine]?
in Brens Anfang deg; 40% Iahre, we die

geiszige andkdrperliuhe’derfassnngder
Frauen herein: deudich gelitten ham
and. aunt; die Hoffnnng auf eine mane“

Verbesserung’der ‘Lage allmfihlich gel
schwunden war. Denneeh iét dag A113-

mall des Interessen an Khmer mid Kuhn:

insgesamtinbeideniegmbemerkens» ‘

and auch bewundmswen. Einlge erd

halrene Exponare demon warez: herein;

in cine: Ausstellnng m Rieuerm and

Brens in Berlin en when, die ebenfalls ;

won Mechfild Glimmer koneipiert ‘nnd‘

durchgefiihn warden war.
‘

MechrildGilzmer: Frauwl‘nmniemngelager ‘

in Sudfrankrelem Rimes and 13mm l

1939-1944. OrlmdaFrmverlug 1994.

33 BM

1 Dame Strophe die nachfelgenden :

sanen ans elem vm me 313%
11nd Germad Kaela int Maw 1940' er»

deehmn Lied. cries in madame em: Me

lodie "Wit simd die Meweoldaren" gen

sungen Winder ‘1



und andere

lrrvllchfer

Am 26. Mai 1993, vor gut andenhalb

Jahren, nahm mit der faktischen Ab-

schaffung des Asylrechts und dem Ver-

such dies mittels der Blockade des Bun-

destages zu behindem, die Kampagne

zum Tag X 1111' Ende. 1hr Ziel sollte ge—
‘

wesen sein, die gerfiuschlose Entsor—

gung der doitschen Geschichte zu ver—

hindem und den Rassismus der soge-

nannten “Asyldebatte” zu denunzieren.

Oder, wiees die AutonomeL.U.P.U.S .—

Gruppe formulierte, zu zeigen "wo der

rassistische Komens seine legale Mine

hat".

Bereits am Tag X stellten die vom

autonomen Speku'um Mobilisierten den

groBten Teil derjenigen, die gekommen

w,arenund vielieichtzm Verwunderung

einiger, die nicht so genau wuBten, wer

sie mobilisiert hatte, distanzierte sich

schon auf der Kundgebung ein Redner

der AutonomenL.U.P.U.S . Gruppe vom

linksliberalen Bfindnisspektrum.
DaB der rassistische Konsens seine

legale Mitte hat, daB es keiner Pogrome
‘

bedarf um Fliichtlinge zu vertreiben

some auch der “Asylkompromiss” de-

monstrieren. Die HERRsehende rassis-

tische Kampagne scheint, ganz im Ge-

gensatz zu den Versuchen eine antiras-

sistische Gegenmacht zu mobilisieren,

ihren Hohepunkt nicht erreichen zu

wollen. Das Grundrechtaqusyl wurde

1993 “im Kerzenschein der Lichter-

ketten" abgeschafft, die Lichterketten

haben ihren Zweck erffillt, die “B drger—

innen und Biirger” durften sich fijr ihre

auslfindisch mitbttrgerlichen M11111ahrer

ein Lichtleinentztinden und das Ausland

ist beJruhigt, in Deutschland 151 31165 in

Ordnung.
“Im Kerzenschein der Liehterket-

ten...” wurde im Friihjahr 1993 im

Schwarzen Faden veroffentlicht, indes-

“hangeln wir uns weiter van Groflproy

jekt zu Grofiprojek! wie ein/e Seilliz'n—

zer/in olme wirklich mil den F1113.211 den

Baden berz'ihrt zu haben. Fas! aus—

schliefllich orientieren sick unsere

Kdmpfe an der Aktualita‘t eines Themas

stat! an seiner Bedeutung innerhalb

einer militanten Perspektz've." Sollten

wir inzwischen wieder auf den Boden

gekommen sein, dann jedenfalls nicht

mit den Fflfien - das Zitat entstammt

einem zuerst 1986 verdffentlichten Text

(“Geschichte wird gemaeht...”); beide

Texte sind jetzt wieder nachzulesen in

dem Bfichlein “Lichterketten und andere

Irrlichter”, welches im Herbst 94 in der

Edition ID Archiv erschien.

“Aus Serge um Deutschland”, so

meinte jedenfalls der Herr Prfisident

von Weizsficker, demonstrierten am

8.11.1992 3000100 in Berlin gegen

“Auslfinderfeindlichkeit, Fremdenhafi

und Gewalt”. Die bfirgerliche Ideologie
befindet sich, auch wenn die Grenzen

manchmal flieBendsind, in Konkurrenz

zur volkischen, wiewohl aucn fiir den

btirgerlichen Staat Rassismus konstitu—

tiv ist und vdlkisches Denken bei “de-

mokratischen” Politikerinnen eine ge-

wisseTradition hat und immermodemer

wird. Begriffliche Klarheit und genaue

Differenzierung tut Not in Zeiten, in

denen Linksradikale zur Verteidigung
von Grundrechten mobilisieren und

Antifaschistlnnen vom “Verfassungs”-
schutz verfolgt werden. Den histori-

schen Wurzeln vdlkischer Ideologie und

dem Spannungsverhéilmis zur burger—
lichen geht L.U.P.U.S. in “Das Ver-

langen nach Henschaftund derWunsch

nach Unterwerfung” nach.

Der Text “Bin Tag in Bonn. Nach-

fragen” geht noch einmal auf die der

Kampagne folgende Debatte (11.21. in

der offenbacherZeitschri ft “links”) ein.

DaB offene Grenzen das wenigste sind,

was wit fordern kennel], daB es nicht

darum gehen kann, “den biirgerlichen
Staat vor sich selbst 211 retten” stellt die

L.U.P.U.VS.-Gruppe dem Verfassungs—

patriotismus dest linksliberalen Bfind-

nisspektrums entgegen, das neben den

Autonomen zum Tag X mobilisierthat~

18.

Entschieden und eindeutig antiras-

sistische und antinationale Positionen

lassen ihre Protagonist/en vielleicht

ebenso isoliert dastehen, wie das Femi-

nistinnen seit Jahren schon aus ganz

anderen (7) Auseinandersetzungen um

Sexismus und ménnliche Ignoranz ken-

nen.

Eine neue Perspektive militanter Po-

litik ist derweil nicht in Sicht. In dem

BewuBtsein als Volksschfidlinge wider

die doitsche Reinheit anzustinken, 15131

sich vielle’ichteinegewisse Handlungs—

fahigkeit erhalten.

DasBuch enthi’tltaufierden genannten

noch 2 weitereTexte sowieeinige wun—

derbare Bilder zu Brechts Seerfiuber-

Jenny. Hoppla!

van kibo

SF 2/95 [61]



Bakunin -'-

Gofl und der

Stout

T]

9.
.0.

.—-3
3‘

8
CE
SE.
5
93
:3
:3

[621 SF 2/95

Nachdem der Tile! in den 70er Jahren

durch den Rowohlt-Verlag und den

Bremer Impuls-Verlag lange Zeit lie-

ferbar war, konnte dieser wichtige

"Kiassiker" seit ein paar Jahren nicht

mehr rezipiert warden. Nachdem der

Impuls-Verlag eingestellt warden war

und nach (anger Vorbereilungszeiz

(neuer Satz eta), haben der Wiener

Monte Verita—Verlag undder Trotzdem-

Verlag. Grafenau in einer Kopro-

duktion mm eine Neuausgabe ver-

wirklicht. SF-Red.

Es bestcht Rein chifel damn, 638 die

heutige Fragwiirdigkeil ciniger theore—

tischer Postulate des Marxismus auch

vicle anarchistische Theoretikerlnnen,

darunler Bakunin, beueffcn. Bakunins

Affinitéiten zur marxistischen Theoricn—

bildung die geradc in Goa und der Staat

deutlich warden —— sind mil Sichcrheit

problematisch: das teleologischc Ge»

schichtsmodell, das in einem Emwick~

lungsideal vom "tierischen" hin zum

"menschlichcn" Laban, vom "phanla-

stischen" hin zum "wisscnschaftlichen“

Dcnkcn jenc Denkvcrhéillnisse repro-

duzicrt, die sci: Jahrhunderten die

Herrschaft des weiBen Mannes fiber die

Natur und die "Wilden" legitimicrcn;

das universalistische Wcllbild, das von

einem Mcnschen und einer "wahrhaft

freien und menschlichen" Gesellschaft

ufiumt, und die Augen verschlieBt vor

.der notwendigen Viclfalt autonomer

Lebensverhfilmisse; die Postulierung

anthropologischer Wahrheitcn, die as

crlauben, von cinem clitfir-intclleh

tuellen Standpunkt aus, die Einzelncn

danach zu beurteiien, wie sehr sie ihren

"wahren Bcdfirfnissen" folgen, wic sehr

ihrc Existenz ihrem "wahren" wesm

cmspricht; das Primal sogenanntcr

rationaler Erkcnnmis, das die Bour-

Lcilung dcs Wunsches (und damit der

Kunsl Oder dcr alltfiglichen "Bana-

Iitiiten") fur revolutionfire Aktiviuit

véllig vcrnachliissigt, ja jenc sogar 0ft

aus diescr auszuschlichn beabsichligt.
— B’akunin—Excgese als quasi biblische

Interpretation zu bcuciben, w'are sicher

unangcmcssen und bei der Bildung

intellcktuellcr Rilckzugsgebiete ab-

strakter Gluckseligkeit weit hilfreicher

als bei dcr Sléirkung revolutionarcr

AkLivitéiL

Nur, was heiBtdas schon? chn obcn

unter anderem die Idce dcs Universa-

lismus in Frags gestellt wurdc, mufi das

auch fur das eigcne Verhiilmis zu ein-

zelnen Theoretikarlnnm gamers, dag

heiBt; die Alternative zum ganzen‘
Bakunin bestcht, nicht in gar keinem

Bakunin, sondem bmtcht in cine:

andcren Lcseweisc: Micht aligcmeine
Theorien zur Rettung der Welt warden
gesucht, sondem einzelm Konzepte,‘

Bcgriffe, Eint‘éille, die. uns in je spezi~‘
fischem Gebrauch AniaB graham zu

neuen chrlegungen, mum Perspek—
Liven,neuenWiderstandaformenmeuen

bebensgesxaltungsmfigliahkaiwn. ]
Wet Bakunin so 13% um: wet revow

lutionarcn Wfinsahen foIgL, dam/afar?

branchtgar nicht gasagi;werdw, warum

Bakunin heme allgemeia wichtig win

so”, dam ear/sic wird zwangslfiufig auf‘
das, was ihm/ihr an Baa-2min wiahtig‘
ist, smfien, und zwar gerade hauls, wo

autoriwre linkc Themiagebfiudc ffir die

rcvolutionfiren Wilmette immar unat»

mdktiver werdem Got: und der Slaat‘

nicht als revolutionfires Programm,“
sondcm als Fundgmbc sub‘vezrsiver Ge~ }

danken - von der Interpretation des‘

biblischen Saxans fiber dia Esmer-

kungen zum Verhfiltnis van Kirche undj
Slam bis him an den Bekennmissan zu‘

cinem konsequem amiautoritfimn

politischcn Kampf, vorbai an all Clem

Interessamen und Spannmdw, dag

dazwischcn liegt.
‘

Dariiber hinaus isms nichmursofiafi I
ein solcher spezifischex Umgang mit‘

Bakunins Taxman den mick freimacht

auf jcne partikuiaren Konzepte, die‘
durch die Fixicnhait auf aim auumfas- ‘

sende Theories of: verdackt warden, as

ist nicht nur so, dafi Bakunins Tame

dadurch eher Anlafi tau cinema subvamiv-
1

nomadischen Banker} 2115 111 cinem‘

erstarrten Dogmenbiock geban, 'sondem I
as ist auch so, dafl dadurch Bakunin

nicht als pcrsonifiziarw Wahrheit var

uns stem, sondem als mheloser, umw

hemmdemder,koasequamcmnd 101ml
‘

wirkenderRevoluflonfir,sodafiineinem
solchcn Lesen Bakunins ein Bild von

ihm emstehtfiaahwmffirrevolufioufire “
Prozesse weit frucmbarer iat ais dasje~ ‘

nigc eines wahrheitsverkandenden

Hciiigen.
‘

DieFrage"IstBakuninnochakmell?" I

ism somit falsch gamut, siemfifitebesser

lauten: "Sind Wit whig, Bakunin so zu

Iasen, dais Wit inn akmalisieten km»- ‘

men?" 1

GabrielKuhn ‘

Bakunin: Gen and am: Stam, we 3., IL
19,800M,Traudamflaflagflmfanau;

‘ E

& Monte VerimVeriag, Wien.
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Einc Buchbcsprcchung

“Was Kindhcil rm mich bcdeutcl‘? Ich

hauc nic cine Kindheii. Kindhcit ist cin

Name, der in die Welt gesetzt wird - das

{St ailes. Ich weiB nicht was Kindhcit

lsi, lCh wciB nicht was Liebe isl, was

Zanlichkeitisl. Das gab cs nic in mcinem

chcn. Es gab kcin Spiolcn, keinc Zu-

chdung von Muucr odcr Vatcr. Meine

{findheir hieB nur kéimpfcn, um zu

ubcrlcbcn. Kampfen, um zu cssen, um

zu schlafcn. Ich war nic cin Kind. Ich

war immer cine Jugcndliehc odcr Er-

Wz'lchscnc. Denn wenn ich nicht in dcr

Kindhcit crwachsen gewcsen wiirc.

wzirc ich nicht mehr am chcn".

.

In dcm Text-Biidband “S traBenkinder

lnBrasilien” eruihlr diescs Suchn-

Inddchcn aus ihrcm Leben. Sic zcichnct

cin Sclbsiponmit, das hoffnungsvoll und

crschiiucmd zuglcich isl. Doch immcr

lSl ihrc Gcschichte vollcr Wiirdc. Sic

@081th nichis auBcr dicser Wiirde. Das

ist die Quclle ihrer Hoffnung.
Dem Buch gelingt cine scltene Mi-

Schung: In Hintergrfinden, Bildern und

Dokumenlcn zerreiBen die AutorInncn

“Dd Folograflnnen dcn Schioier dcr

Koncumideologic hier, sowic die

Scheinwcll des Neolibcralismus in

Brasrlicn. Sic bringcn uns Leben und

TOG, soziale Kamstrophc und brutale

Gfbwalt an Sirchnkindcrn ins wohlbc—

hulclc Hcim. Sic ffihren uns mit vieien

1?Okumcnten und politischen Einschii-

lljungcn, 0b in dcm Text dcr “ch in

die Verclcndung” oder dcr Bcschrci—

bupgdcs Landkonflikts, die Wirkiich-

ken 1n cincm Land vor Augen, das

laI1g<>ZcitaisSchwelicniandzur“Erslcn
Welt” bczcichncl wurdc. Doch nichL

nurdieokonomischeAbhiingigkeit,dcr

Rasflsrsmus und die sozialcn Wider-

SDruchc werden Lhemmisien. Bcim Bc-

irzlclilcn dcr Bilder mischcn sich, wie

an andcrer Srcllc cincr der Aulorcn

schrcibl, Traucr und Wul in diesen

CCQgCnbiickcn
- “und es gab fiir mich

S
men Grund nicht in den pauseniosen

chrei dcr Kinder naeh Gcrechu'gkeil

(Quercmosjusticia)” bei der Bccrdigung
Clncs dcr Ihrcn cinzustimmcn.

Denn die Zahlcn sind crschrcckcnd.
In nur fuanahren isl die Rcdc von ca.

16 000 gcloreten Kindern, die auf das

Konlo von Todcsschwadronen, Pri—

vmmiiizcn undPolizislen gchcn. Essind

KOpfgcldjiigcr,dievondchcscllschafl
und vom Slam gedcckl eincn uneingc-

schrfinkten Handiungsspieiraum be—

sitzcn - vor aliem in den Armcnvicrtcln

(favelas). Doch dic beginncn sich zu

wehren. Sic fordcrn soziale und

politischeGercchligkciL “BcwuBlseins-

bildung und politischc Aufldiirung,

Prozcssc, die Jahrzchme von den Dik—

Latoren untcrdriickt wurden, beginncn

nun,das Land in Bewegung zu bringcn”.

Mil dcn Schwarz/weiB-Fotos dcr

Publikalion werdcn keinc heuchle-

rischen Konzessioncn an die Aslhciik

eines Bildbandes gcmachl. 1m Gegcn-

Leii , diesc Bildercrziihlen hanc Realitiit.

cherdie Schliige der Gewait wiihrcnd

der Kinderarbcit wcrdcn hcrunlcrgc-

spielt, noch wird die Liefc Traurigkeil

oder auch Freudc dcr Strchnkindcr

vcrfiilschl. Denn das kann die Folo-

grafic. Sic zcigt ebcn nicht nur cinen

Moment, cincn Ausschniu, cinc pui-

sicrende Sckundc dcr Wirkiiehkcit,

nein, die Bilderspmchc fisthctisiert und

verachlct oft ihr Subjeki. Auch die

sozialdokumcntarische Fotografic.

Doch in diesen Biidem gibt es nichls

chrfliissigcs. In dcm Biidkapilcl “Vom

Miill und andcrcn Wiisxen” niihcrt sich

die Kamera zuniichsl mit der ganzcn

forografischcn Weilc dcm Leben auf

dcm Miill. Wic sag! dcr Forograf Fer-

nando Vargas,“cinFoloiulnichlwch”.
AberdicDemils in den Biidcrnsprcchcn

cine cigcnc Sprachc. Sic unterscheidcn

sich von den Folos der Konsumgescll-

schafl, die beliebig austauschbar sind

und nichts bcdculcn. Hier wird das

Leben dcr Kinder auf dcm Miill, im

Miill und die Allmglichkcit ihres chr-

lebenskampfes gczcigl. Einfach und

profan! Aber die Biidcr zeigcn auch

ihrcn Respckl und ihrc Wiirdc.

Das ist kein makabrcr, obszoncr Exi’

hibitionismus des Elends, kcin foLo—

grafischcr Zynismus wic wir ihn von

den Magazincn hcr kcnncn, sondem

von inncn fotografien, solidarisch. Wie

schreibt Eduardo Galcano mil seiner

poctisch-deutiichcn Sprachc in dem

Nachwortcssay dies Buch trifft unserc

Erwartungen und Hoffnungen im

Kampf gegen Gcsctziosigkcit, Gcwali,

Ausgrcnzung und Verclendung. Die

Initiativc dcr Gruplm ISKA (Hex-aus—

gcbcr), dic diesc Situation in ihrcn

Veroffcnrlichungcn schildcrt und an-

klagt, hat uns bei der BcwuBtscins-

oildung von Gruppen und Institutioncn

im Kampf gcgcn die Wellc dcr Gcwalt,

die sieh scit nunmchr fast 500 Jahren

fiber unscr Land zieht , sehr gcholfcn”.
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)wir haben mehr

fragen als antwortem
I

RAF‘Diskussionen 1992— 1994
‘

’

Ob die Geschichte der RAF als; Stadtgueril-
‘

la in der BRD nach 25 Jahren bewaffi'letem ‘

Kampf beendet ist, scheint momentan noch :

offen. Klar ist jedoclh: Selt Oktober 1993

hat es einen Bruch zwischen den Illegalen I ‘

der RAF und d‘em gréfiten Tell der Gefan— ‘

genen gegelhen. Diesel; Buch macht den :
Diskussionlsprozefi in der jfingsten Ge-

schichte der RAF transparent. van der ;

>>April-Erk1ia'rung« 1992 fiber die Kmst-
‘

‘

sprengung in Welterstadt, von Bad Kleinen 1

bis zum Hungerstreik im Sommer 1994.

lwa‘r lmlaen mehr {raglan nls antWorteI1,.,v

[51.2%le
160 Sam»

‘

I40 Seim:

1'8.- DM[4,- DM

Klaus Rittermann

Geisterfahrer der Elnheil:

Kommentare zur Wiedewereinlgungskrise

Res Strehle, Ernest Mandel, Robert Kurz,

Maria Mies, Karl Heinz Roth 1'

Krise? Welche Krlse?

(Hg.: lG Rate Fabrik Zfirich)
Retrospektiv erweislt sich die chrnnische Krise der-
Bundesrepubllk vor dem Anschlufi Elcr DDR @113 cm

fast iclyllischer Zusmnd, verglichen mit den Er-
_

scheimmgen, die seit 1989 zum Vorschein gekom-
men 51nd.

»Unld wieder weist Klaus Bittermann nacht £11113

sogar ein Verleger ein ausgezeichncter uncl vmziger
Autor sein kann.« (Er/card Hnmbn'd in Titanic)

Wer kann heme schon mit Bestimmthelt voraussm

gen, wie sich die Gkonomie der One~W0rld ent~

wickcln wird? Bietet der Neomarxism us Analyse—
ansétze, mit denen sich der schelnbar leigendynami-

‘sche Lauf der Dinge beeinflussen liifit? Das Buch

umfalSt ilberarb‘eitete Bleitriige einer Veranstal—

tungsreihe in Zvfirich.

medico international (Hg.)

Kurdistan

Eln Fotobuch von R. Maro

mit Texten von Ronald Ofteringer und

Ralf Bécker

ml 110 Seiten, m. 100 2,.T. gtmzseifigé Foray,

Gmflfimat, Fadenbefmng
m. 28,— DM

f:i"i’i1li‘iifin

Themenl der Fotos und Texte sind:

Alltagsleben & sozialer Wandcl, Verstiidterung
& Modernisierung, Verfolgung 8t Un‘ter—

driickung, 'Widerstnnd 8c Befreiungskampf
R. Marc, Ronald Ofteringer und Ralf Biicker

arbeiten als freiejournalisten und Fotografen.
Salt I984 hielten sie sich mehrmals fiir lingers
Zeit in Kurdistan auf.

“

l

‘

Die Beute

Polltik und Vlamrec'han ~—

vierteljéhrlich
‘

‘
Heft 5: Autonomle um! Bawagung
Gcsprilch mm Antunenljedfimgmfi im

Frfihjahr ’95 U Eimom ‘Wassmar/Daniel

Stern: Antlfa 1m Zilriclmr Unmrland ~ Jpst
‘ Miillerfl‘homas Seilmm Aumnmm l

Knalitiunsaumgm “Dolmmxmte m j
l

1 Themensclwmmunkt. l

‘

mime Homage: Christiane Mfiller—Lo~
'

beck/Martin Rfimm Dir: Wind»: cler briti -

‘

when Erwachsenmlmlmr * DallwfDimin-
rlchsen. Country ll All Elam»: Algeria

'

‘

' Gleabert hymn KIM. Wielandl ma. 1

‘
I44 Sarita”, I4,‘ UM

‘ l

l

m 1 60 8mm

m I3,“ DM

Jest Mlfiller

Die Ideologla um

Manama Relchtent
Zur hlsmrischen unlal aKtuellen Dynamik
von Faschismus und Planaawaltl‘smua

Jest Mfiller verdcutlicm: die vemclfiadmm politi~
schen Surategien dar Malian Rae-11mm: var dam

Hintergmud iluret Hezqgmhma auf clan hismriu
schm Nazismus und das kumemfiv—faschisfimhe

Lager (ler Weimarer Republik,

Gamnimu

Mum and Flamme

ZLH' Geachlcme der 1

Autonorrlan

Das wnhl mmfasamdsm Bach mgr
Geschlchw claw lizflmradlkalm
8mm in (let BED mach 1968:

A90, Eplm‘lzisa Kafilektem intimi—
sclme Amommia, malmwwc—

wegmmg, Himkampf, Startbalm

Wm Hafi‘emtmfia, William»
gm, Gulflwieg, Amifil, bgmffilctcr

Kampf
'

valllwfindig :iilwmrbleime Nemufldrgt
2313 5mm, 29‘,“ HM



Das ehemals von der SF-Redaklion ins

L'eben gerufene FLI (Forum 1271‘

libertd‘re Informatianen) wird ais

u‘berregionaler Diskussionszueam-

menhzmg wiederbelebl! Das FLI war

cm mehrjiihriger, lockerer, personcll

unlerschiedlicher und organisations-
ubergreifender ZusammenschluB von

Anarchisllnnen die sich halbjiihrlich
zu vorbereilelen Diskussionswgcn1n

Tagungshzlusem (Burg Waldeck,

Luller, Bad Sachsa KOMM clc. )
trafen. Ein ersles Vorbcre1 lungslreffen

fend am 26.3.95 in Hannover slall

Nahere Infos und den Orl dcs erslen

reguliiren Trcffcns crhiill mcnsch bci:

Gerald (05132-7415 oder Oliver
(05J I -830930)

Vom 12.-14.5. findel in Malenle

(Gustav-Hcinemann-Bildungsslfille)
die Tagung der Erilch-Milllsam-

Gesellschafl stall. Das diesjéihrige
Thema laulcl "Frauen im Umkreis
Von Erich Muhsam". Folgende Vor-

LIilgc sind gcplzml: von Uschi Ollen

(Berlin) fiber die Biographie Zenzl

Mlihsams, von Ursula Naumann

(Balersdorl) "Fraucnliebe 11nd -lebe:n"

(261121 im Pragcr Exil), von Reinhard

Mfiller (Hamburg) fiber Zenzl in der

Sowjelunion und von Wolfgang
Kroeske (Berlin) "Das Geld komml

nur zu dcm, der es mehr liebl als alles

andere" (Franziska zu Revenllow und

der Geldkomplcx). Unkoslenbeilrag:
70,.—DM. Anmcldungcn an: Horsz

Krauise. Am Brink 2, 23564 Lil/peck.

Sommercamp. Vom 21-30. Juli findel

in HamburgsUmgebung ein Sommer-

camp der anarchistisehen Federation

Hamburg stall. Anmeldungen an:

AFH, c/o Libertiires Zentrum Ham—

burg. Lagerstr27, 2035 7 Hamburg

Vern 11-145. findel in Wustrow im

Wendland ein Utapie'Seminar der

Hamburger Gewallfreien Aklion stall.

(150,-DM, & 90,—Selbslverpflegung).

Anmeldung: Kurve Wustrow, Kirch-

str.14, 29462 Wustrow. Tel. 05843—

507(vgl. auch den Leserbrief von Jan

Slehn in dieser Ausgabe).

Zu einem bundesweilen Treffen vom

7.- 9. April lildl dag Anarchislisch

Antisexisliaches Nemwerk nach Mainz

ein und zwar ins Hans Mainausch.

Theme. isl enter anderem die Unzu-

langliehkeil geschlechlsspezifischer
Rollenbilder. Informalionen fiber das

Treffen sind fiber das Dezentral in der

Witteisbacher Allee 45 in 60316

Frankfurt 211 beziehen.

Zwischem den 13. und 15. Mai finden

in Frankfurl “Silualjonislische Tage”
mall. Neben Aklionen sollen Veran-

slallumgen zu Kunsl im Kapilalismus,
mil Robert Orlh, Chrisloph Amman,

11.21., m dem Verh'zilmis von Zeilungen

undsezialerBewegung (eingeladensind
heme, Schwarzer Faden, Aklion) 11nd

sehlieBlich zur Aklualiliil des Silua-

tionismus slallfinden. Niiheres beiASrA

der EH. 2 Hd. Guy Debord, Kleislstr.

10, 60318 Frankfurt

,

Kur‘Zes 8: Termine

B iicher aus dem

Trotzdem *Verlag

Michel Foucault

Der Staub und die Wolke
Dieser Band enthéll 13 Vorlesungen zur

n Mach
[mechanismen cine Aus-

Michel

Weleh grausames

Beilrag in: Theatre Machina .

2,weilerer Beilrag: LB. von Paul V

Der unbekannle Soldal elc. 6,—D

Jacques Derrida

‘auch Jean—Pierre Du—

oder die Unmfiglich-

\ _‘n1;ois Lyotard

)espréiche eder

Schizoschleichwege
Diskussionsband zu Felix Guallaris ANTI—

Cdipus. enlhallen aufierdem ein Inlerview

mil Deleuze und Guallan' aus Liberation.

(ehemals 28.—) jetzl: l0.—DM

Trotzdem )lr Verlag
I l

sr 2/95 [as]



blr. Interview mil

Murray Bookchin von

Wolfgang Haug, mus:

SF-l/95 (NLSZ)

Bookchin spricht Fragen an, die mich hin—

sichtlich meines Anarchismus-Verstfind—

nisses schon linger beschiiftigen.
Bookchin beschreibt zwei grundlegende

anarchistische Traditionen: den individua-

listischen. liberalen, anti-politischen Anar-

chismus und den sozialistischen, gemein-
schaftsbezogenenen. politischen Anarchis-

mus, und er engagiert sich {fir den letzleren

und gegen den ersteren. lch dagegen meine,
dafl wir fiir die Gestaltung einer freien

Gesellschaft beide anarchistischen Tradi-

tionen branchen, dafi sie sich ergéinzen mils-

sen. Das mfichte ich geme erléiutem.

Bookchin stellt sich eine freie Gesell~
schaft als Basisdemokratie in Form von

groBen, lokalen BfirgerInnen—Versamm-
lungen vor, die nach dem Mehrheitsprinzip
fiber ihre Angelegenheiten emscheiden und

lose mil anderen Versammlungen in einer

Fdderation zusammengeschlossen sind.

Grundsiitzlich stimme ich B ookchin zu, daB

Anarchismus und Demekratie nicht im

Gegensatz zueinander stehen, sondem

wesensverwandt sind. Bedeulet doch De-

mokralie. gleichberechtigt und nicht—

hierarchisch gemeinschaflliche Fragcn zu

entscheiden. In der Praxis 5:68: allerdings
dicser demokratische Anspruch schnell an

seine Grenzen:

Wieviele Menschen Lrauen sich, auf

groBen Versammlungen zu reden? Schon

wegen der begrenzlen Zeit kdnnen auch gar
nicht alle Meinungen gehb’rt werden. Ver-

fahrensfragen, ctwa wie die Frageslcllungen
lauten. in welcher Reihenfolge abgeslimmt
wird, was fiberhaupt auf die Tagesordnung
kommt usw., bestimmen wesentlich den

Entscheidungsprozefi. Uncl we: hat das

Recht, auf der Versammlung Zu reden und

abzustimmen? W0 und wie werden die
Grenzen zwischen den Biirgerversamm-
lungen gezogen? Dari fiber alles mehr-

heitlich abgestimmt werden? W0 beginm
der Bereich der individuellen. unveriiuBcr-

lichen Biirgcrinnenrechle, die auch durch

eine Mehrheit nicht angetastet wcrden

dfirfen?

Um in einer Gemeinschafl Angelegen-
heiten demokratisch zu regeln. bedarf es

dreier Bedingungen, die vorab gekléirl sein

milssen:

— Wer geh’dn zur Gemeinschafl?
~ Woriiber soil gemeinschafllich em-

schieden werden?

— Nach welchen Vcrfahrensregcln wird

entschieden?

Dadie Kléirungdicser Fragen Vorausselzung

[66] SF 2/95

ffir das demokralische Verfahren isL. kiinnen

sie selber nicht auf demolcralischen Wage:
beantwortet werdcn. Und an dieser Stella

setzt die Berechligung und Notwendigkeit
des individuallen Anarchismus an, der

fordert, daB diesc gemcinschaflsgmndenen
Fragen auf dem Konsens dcr Beteiligten
beruhen. Der individualle Anarchismus ist

keineswegs gemeinschaflsfaindlich. wie

man vielleicht nach den Ausffihrungen von

Bookchin denken kiinme. Alle Former: von

Vereinigungcn mil den unlerschiedlichslen

Regclungcn, [indie verschiedenstenZwecke

sind im individuallcn Anarchismus mfiglich.

Bedingung ist nur. daB sie dutch freie Zu-

slimmung der Beleiligten entstehen Lmd

niemand sein Rechl vcrlierl, ans ciner Ge-

meinschafl wieder auszuzreten.

Was dc: individuelle Anarchismus

ablelmt, sind alle Formen von Zwangsver-
einigungen. vor allem nalfirlich den Staat

als Monopol- und Gcwaltorganisalion. Auch

Bookchins Nachbarschaftsversanunlungen
hfitlcn fiir den individuallen Anarchismus

einen rein privaten Charakler. Sie hiitten nur

das Recln, ijbcr die Sachem (let an ihnen

Beteiligten zu cntschciden. Wenn jemand
unzufrieden isl, sich Ubergangen ffihlt,
kfinntc er Oder sic austrclcn and sicll even-

tuell einer anderen Vereinigung anschlieBcn.

Kaine Vereinigung héme cinen Monopolam
spruch. Fiir den individuellen Anarchismus

bestehl die Gescllschafl — Bookchin be-

schreibt das sehr richtig — ans cincm System
von frcicn Vercinbamngen und Vcruiigen.
Im besten Sinne vcrwirklichl er die multi~

kulturelle, vieli‘ziltige Gcsellschafl, in der

untcrschicdlichstc Lebcnsweisen und Be-

di‘lrfnissc sich verwirklichen und ncben~

cinander exislicrcn kdnncn.

Die Autonomic (Entscheidungsfreiheil)
des Individuums isL zemral fiir den indivi-

duellcn Anarchismus. Aber wic verlaufen

die Grenzcn zwischen meiner Autonomie

und der Autonomic der zmderen? Wig

grenzen sich die Entschcidungsrechte der

durch freie Vereinburung emstehendcn

Gemcinschaften voneinander ab? Der indi-

viduclle Anarchismus fuBl aufindividuellem

Eigemum: ich kann frei emscheiden fiber

mich, fiber den Erlrag meincr Arbeil und

fiber mcin Eigcntum. Alle Formen von

gemeinschafllichcm Eigcnlum sind mbglich,
abcr auch sic kijnncn nur (lurch frcie Ver-

einbarung ansLehen. Die Emscheidungs-
rcclne von Gemeinschaflen reichen nicht

wcitcr, als ihre Milglieder von ihrer Auto—

nomic der Gemeinschafl ubenragen habcn.

Reich! das fiir cine freic Gesellschafl? Ich

meineNein und kernme fiberdiescn Umweg
zurfick zu Bookchins dcmokralischem,

kommunalistischem Anarchismus.

()lmc Eigcnlum gibl as im indiViducllen

Anarchismus Reine Freihcit. Mchr noch:

das Eigcmum muB unter den Individucn

grundsiitzlichglcieh verteillscin. Denn [mic

Vertriigc sind nur mdglich zwischen Men-

i

schen mit gleieher Aumnbmie. Wit sin:
abet nicht gleich and muffin tendierm auclicine freie Gesellwhaft m Ungleichheil‘.
Eigcntmn wird sieh anhfiufen inclen Handen
der sogenannten Erfulgreiehen, anderc
warden i111 Eigemum verlierenundabhiingig
warden. Der individualle Anamhismua gib‘t
keinc Garantie dagegen, dafi sieh Freiheitiii
Ungleichheit aufldst. Individualler Anah—
chismus braucm soniale rand mzialistischc

Ralunenbedingungen,
Deshalb ist Bodkchin zuzuatimmen. dais

es in einer freien Gewllsehafteinepoiitiwhi:
Sphfim geben mull» in dam: dieMenschqn ihri:
jeweiligenprivawn, individuallenWmswin
aberschreiten and (135 gemainsame Weill
im Ange haben. Was umber dieses gamma»
same Wohl? Win kann verhindert warden.
daB unter dam Deckmmmldes sogenanmen
Allgemcininteressea die unmittelbaren Bei—
dfirfnisse derMemchen and die Vielfaltder

Lebensweisenunterdrflcidundplaugemacm
warden?

Maine Antwan Iautet: Der poliaische BeL
reicll muB sich alien“ inhaltlicller Fragen anti
halten. Erhatnicmdas Reehtden Mensche

‘

Vorschrifzen zu machm, wie sis ihr Lebeni.
ill: Zuswnmenleben‘, ihte Arbeit, ihre Be»
dflrfnisse gestalten. Seine Au‘l’gabe int
ausschlieBlich, den Menschan. ohné
Vorgaben, die Ressnurcen (Mittel) 211i
Verffigung zu stellar), damit jeder Mensch
die gleiche Mdglichkeit hat. seine Lebens-
wilnsche in Freihail; zu verwirklichen.

‘

Wie kann das kenkret aussehen? In (lei
Utopiembeiwgruppe Hamburg haben wii
im Rahmen des Gewaltfreian Aktinnsbflndl
misses ein Modell antwerfen. in dem Wit
indiv iduellcn Anarchimuskombinienhabcm
mitsozialistischen Rahmenbedingungm (iii
dutch cine libertflre Demokmtie gestaltei
warden. Es is: him nicht der Platz, 'dieses
Model] darzustellen. BinGrundgedanlca ist,
dafl Pruduktionsmitwl, Mauser and Baden
geseilschaftlichen Bigemum sind, 3138! M
an: Basis aims Kmdits ais individneflei
Besitz genutzt werden. (vgl. Utopiebrw
schfire)

Individuelle Freiheit und ein salidariscli
gestalteter Gesellsehaftsralnnen ~ beides isi
notwendig, beide Pole stehen aber web in
Gegensalz zueinamder. Biases Spannungs:
verhéil mis wird aueh in eineranarchistischeri

Gcseilschaftnichtaufgehoben seinDarfibm"
mfichte ich waiter diskutiemn: Wie kann izi
einer freien Gesellschaft deg politische Be-
reich gestaltet warden, so dafi er in der Lagfl
isl, ausreichend soiidarischeRahmenbedin—i
gungen zu setzen, sic}: abet nicht mm
Moloch fiber die Mensehen erhebt.

Jan ale/m, ”ambit/['4'
(Die Utopiebroschiire, 603., 7.-DM kann
bei Jan angefordert werdm: Jan Swim;
Dorfstr.30. 29462 Blmiingm} ‘



Neue Lagerréumakfion:

zAlle SIF-Nummern,
i:Illles Interessanfen Beitrc‘jgen,

{Ber-Poker billiger!
en ‘

pm.Ilioeehnun'g drc1Paketc zu je 10.- DM (zzgl.

:

pro Emzclpaket, alle 3 Paketc Zlgl- 7-'

Vie‘e mit
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gCg

’ PéiC chen

akclpono) an

aket 1
G (Enthgm .

'

We?"Sc [(Pauijlehhuminem 24-31, 11.3. min) Kilnstler und

mil 1:1” Cinders) PFC alskmik V.Stcfan Schile),BeWCgung 2.Juni

an

. oo chin"p aglzlrchamqilik (V. Roselladi Leo), Interviews

Aubinannl Kullurhritflsn‘ M.Foucault, dcr CNT; IWF (v. Detlef

BRDro)‘ anik und Pollit‘iv- Hc'by Sachs), Medienkritik (v. Jorg

'

10mas Schuppl)
(von Agcm‘“ Bilwct). LCiharbeit in der

paketz
raucm‘

S'
lSlCHZ (y. VCro

(enthm {die N “mmern 32-39, mil. mitz) Sextourismus und
v, An‘t

.

_

hikaB;:nhw}Ilmcs)' Nationalismusdiskussion, Sub-

lcrin
c

‘ Nallonal‘
o dt'ThOmSCn).SozialcrOkofeminismus

v
ger)_ Gcgcnfjff 1§mus und Befrciung - Kurden (v. Roland

. icg u anthem?“ (V' 15% Auberg). Doitschstunde
'

csChwmdigkcit (v. Ulrich Brockling)

N

Foto: R. Marc

Paket3(enthfiltdieNummern 40-47,u-a.mit:)Pogromebeginnen

irn Kopf (v. Wolfgang Haug). Desinformation u. d. Golfkrieg (v,

Noam Chomsky), Interviews m. Jutta Ditfurth. Otto F. Walter,

Noam Chomsky. Libertarer Kommunalismus (v. Murray Bookchin),

Kriegstreiberdiskurs (v. Klaus Schonberger). Staatlichkeit als

Okkupation (v, Michael Wilk), Medienrandale (v. AFRIKA),

Eurozentrismus (v. Karl Rossel), Kulturchauvinismus (v. Herby

Sachs). D35 Jahr 501 (v. Noam Chomsky), Okofaschismus (v. Peter

Bierl), Frauenpolitik im Kleide der Henschaft (v.Encarnaci6n G.

Rodriguez), Libertare Tage, ZEGG (v. Louis Lerouge), Frauen-K2-

Ravensbrfick (v. Ilse Schwipper)

Register/Gebundene
Johresbénde

Register ist inzwischen erschienen. Es umfafit 72

e Beiu'éige wurden unter der jeweiligen Ausgabe

men, dazu enthiilt es ein Autoren-, Photographen-

chlagwortregister. Das ganze kostet nur 10.-DM

Wer das Register 313 Word—Datei (ffir DOS) Oder

er-Datei (ffir MAC) auf Diskette haben will,

falls {fir 10.-DM bei uns bekommen.

schwarzer Pragung) gebundenen JahreS-

onnen fflr jeweils 50.—DM pro Jahr incl.

werden. Bei uns sind derzeit dieJahrgfinge

1989-1994 bestellbar. Etwas langere Lieferzeitcn mfissen

einkalkuliert werden, weil wir uns keine Vorréite anlegen,

sondem direkt nach Bestelleingang binden lassen.
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